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CasteIlum und Curtis ChasseIla 

Studien iiber den Ursprong und die Anfiinge Kassels 

Von W i I he 1 m Ni e mey er If 

Die Anfange der geschichtlichen Entwiddung Kassels verlieren sich im 
Dunkel der friihmittelalterlichen Oberlieferung, deren diirftige Quellenlage 
geniigend Raum fUr die gewagtesten Hypothesen und Spekulationen ge: 
boten hat. So zahlreich und verdienstvoll auch die Versuche der alteren Lokal. 
forschung sind, bei ihrer isolierten Betrachtungsweise und der lokalen Begren: 
zuog ihrer Fragestellung konnen sie den heutigen Anforderungen nicht mehr 
geniigen. Die Fortschritte moderner landesgeschichtlicher Methodik verlangen 
van uns eine erneute kritische Interpretation des vorhandenen Quellen: 
materials. Dabei ist notwendige Voraussetzung, daB nicht die heimischen Er
scheinungsformen zum Mag aller Dinge erhoben werden. Die richtige Einord= 
nung der Einzelerscheinungen ist nur magtich, wenn em weites Feld des Ver" 
gleichs - Uber die Stadtmauern hinaus - gegeben ist. Erst dadurch wird der 
rechte MaBstab fUr ein sinnvolles Einbauen lokaIer Befunde in das gragere 
historische Geschehen und in iiberregionale Zusamrnenhange gewonnen. 

Die Anfange einer Stadt von der Bedeutung Kassels verdienen eine ein: 
gehendere UntersudlUng als sie es bisher erfahren haben. Dabei werden wir 
auf eine Reihe von Fragen stoBen, die seit einiger Zeit im Brennpunkt stadt= 
geschichtlicher Forschung stehen und die auch fUr unsere Stadt wichtig sind. 
50 hat sich z. B. der durch den Aufenthalt Kiinig Konrads 1. im iahre 913 zu 
erwartende "Kanigshof" bisher hartnackig seiner Identifizierung entzogen. 
ALOIS HOLTMEYER spricht - die Ausdrucksweise einer Urkunde von 1008 vor'" 
wegnehmend - schon fUr 913 von einer karolingischen "curtis" I, wahrend 
EOMUND E. STENGEL den an und fUr sich neutral en Begriff "Konigshof" fUr 
Kassel erst vom Jahre 1008 ab gel ten lagt:!. Beide AuBerungen setzen also 
stil1schweigend die Identitat von IIcurtis" und " Konigshof" voraus. An anderer 
Stelle wird auch von einer IIPfalz" bzw. von IIsachsischer Pfalz" und ,.Iran: 

• Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Dr. Wilhelm Engelbach, der durch die 
jederzeit bereitwi11ig gew5hrte Moglichkeit des Gedankenaustauschs auf die Gestal. 
tung dieser Untersuchung wesentlichen EinfluB genommen hat. 

1 AWls HOLTMEYER: Die Bau_ und Kunstdenkm51er im Reg .• Bez. Cassel, VI. Band: 
Kreis Cassel.Stadt (Marburg 1923) 3. 

2 EOMl1NO E. STENGEt: Die frankisme Wurzel der mittelalterlichen Stadt in hessi. 
scher Sicht -+ Gedachtnisschrift fiir Fritz Rohrig (1953) 48 ff.; Neudruck: Ab. 
handlungen und Untersuchungen zur Hess. Geschichte (1960) 421 ff. = ZHG 70 
(1959) 85 ff: "Als Konigshofe lernen wir ausdrticklich,.. [KasselJ 1008 
kennen .. ," Beim Neudruck 1960 wurde "Konigs h 0 f e" durm "Konigs g u t" 
ersetzt. 
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kischem Fronhof" gesprochen 3, ja schlie.Blich hort man sogaT, def Kasseler 
Hof habe durch die Abgabe seiner IIcurtis" an das Kloster Kaufungen seine 
"Pfalzeigenschaft" verloren 4, Nach Meinung einiger Forsclter ist de.r Name 
Kassels von Hcastellum" abzuleiten, was andere wieder entschieden bestrei" 
ten, da def Name nicht von der Burg, sondern ven cler curtis herzuleiten sei 5. 

FUr die alteste gedruckte Darstellung der hessischen Geschichte jedenfalls ist 
die curtis von 1008 ein "meyerhoffll, cler "bey einem zerfallenen castelll lag 11, 

Ebenso schIicht und einfach wird noch urn die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zwischen uBurgsitzll und "Giiterhof (curNs)" unterschieden 7. 

Diese terminologische Unsicherheit wirkte skit naturgema.B auch auf die 
Frage nach cler Lage dieses "Konigshofes" aus. Ob der Platz des Renthofes 
oder des Packhofes (Oberstenhofes) an der a1ten Ahnarniindung, ob Altmarkt, 
Ahnaberg oder Rotenstein (wo spater die Landgrafenburgen und ICschlosser 
lagen und heute das Regierungsgebaude steht), alle diese Platze haben die 
abenteuerlichsten Hypothesen uber ihre friihere Verwendung uber sich er .. 
gehen lass en mussen. Mal Hegt die curtis auf der Hohe des Rotensteins und 
die zugehorige curticula drunten beim Renthof, mal der mit dem Konigshof 
identifizierte Fronhof an der Ahna; zu guter Letzt muBte sogar der Altmarkt 
herhaIten, auf dem aus alteren Grundstiicksgrenzen eine rechteckige Anlage 
von der GroBe eines altromischen Marschlagers erschlossen wurde. SchlieBlich 
wurde das Gelande des Ahnaberges fur die Konigspfalz in Anspruch genom= 
men, da das mittelalterliche LandgrafenschloB eine ausgespromene "Wasser: 
burg" gewesen sei, eine soIche Tiefenlage aber fur karolingische curtes burg: 
licher Art ausscheide 8. 

Urn dieser Unsicherheit zu entrinnen, ist die Verwendung einer klaren und 
eindeutigen Terminologie notwendig. Der curtis .. Begriff, der urn die Jahr: 
hundertwende von KARL RUBEL und eARL SCHUCHHARDT in die Burgenkunde 
eingefiihrt wurde, hat sich seitdem immer weiter ausgebreitet, wurde aber 
schlieBlich so verwassert, daB heute der Wortbegriff "curtis" in den Quellen 
des 8./9. Jahrhunderts und der terminus technicus "Curtis", wie ihn die For
smung verwendet, nicht mehr inhaltsgleich sind i. Ob Wirtschaftshof, Konigs: 
residenz oder Wehranlage, alle drei Typen werden nach STENGELS Vorschlag 
mit der gleichen Bezeichnung curtis bedacht. Dabei verdanken wir gerade ihm 

3 HANS AOAM sAUER: Geometrische Altersbestimmungen der siedlungen. Wege
randerkunde und Friihgeschichte Hessens (Kaufbeuren 1952) 148. 

4 HOlTMEYER 263. 
5 Avon sTOLZEt: fin Karolinger Konigshof in tausendjahriger Wandlung. Zu

gleich ein Beitrag zur Geschichte des Hagestolzenrechts (Berlin 1919) 49. 
6 WrlHElM DIlICH: Hessische Chronica (1605) I, 155. 
7 FRANZ CARl THEOOOR PIDERIT: Geschichte der Haupt_ und Residenzstadt Cassel 

(1844) 9. 
8 Wllll GORICH: Zur Entwiddungsgeschichte der stadt Kassel im MiHelalter -+ 

ZHG 64 (1953) 9-17, bes. 12; vgl. auch sTENGEL [Anm. 2] 54 A. 125 = Neu
druck 430 = ZHG 94. 

9 So HEINRICH BOrrNER -+ BllDLG 94 (1958) 272. 



Castellum und Curtis ChasseIIa 15 
• 

den Hinweis, daB del frankisdte Staat einen neuen Typus des Wehrbaues 
entwickelt hatte, del als "castellum" bezeidmet wurde - mit einem Wort also, 
das sich eingedeutsdtt in der Gruppe der "Cassel".Namen erhalten hat lO. Es 
bleibt deshalb unverstandlidt, warum diese in den QueUen .als castelIa be
zeidtneten Anlagen in unserer Fadtspradte dennoch "curtes" genannt werden 
soUen, zumal STfNGEL selbst emp£iehlt, fUr die Wehrbauten den Ausdruck 
I,Wehr .. Curtis" zu verwenden, urn den Unterschied gegeniiber den mehr wirt
schaftlidt orientierten Hofanlagen hervorzuheben 11. Den Vorschlag, curtis 
als neutralen Sammelbegriff zu verwenden, halten WIT fUr bedenklich, weil er 
der Forderung nach einer quellenmaBigen, d. h. einer sadtgemaBen und in 
keiner Richtung vorbelasteten Terminologie widerspricht 12. Dazu kommt aum 
der Gesimtspunkt, dall eine braumbare Begriffsbildung stets danam tramten 
soUte, echte Unterscheidungsmaglichkeiten zu schaffen IS. 

Bevor wir uns jedoch entschlieBen, anstelle des Kunstwortes "Wehr
Curtis" den quellenmaBig belegten Ausdrudc. casteIlum zu verwenden, sollte 
nom geklart werden, ob beide Begriffe etwa auch in den Quellen promiscue 
verwendet werden, oder ob sie nebeneinander vorkommen und somit eine 
gegenseitige Abgrenzung ermaglichen. Es kommt u. E. namlich rucht so sehr 
darauf an, ob die im Gelande ennittelten Anlagen typenmaBig ineinander 
iibergehen; wichtiger erscheint uns, daB sachlich. keine Obersch.neidungen 
vorkommen. Dazu aber brauchen wir Beispiele aus Kanigsurkunden, wo 
beide Begriffe in einer Quelle nebeneinander stehen. Das erste Beispiel gibt 
uns W e i I bur g a. d. Lahn, wo die kanigliche Kanzlei bei der nam und 
nam erfolgenden Obertragung an die bismOflime Kirme zu Worms ganz 
prazis zwisrnen der Abtei, dem Castell, der Curtis und der Civitas unter
srneidet u. Besonders deutlich tritt das Nebeneinander bei der Schenkung im 
Dezember des Jahres 1000 in Erscheinung, well hier die curtis ausdrUcklich 
von der Obereignung des Castells ausgenommen wird. Leider ist es durch die 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfolgte radikale stadtebaulime Umgestaltung 
Weilburgs in eine barocke Residenzstadt nicht mehr maglich, diese vier Be
zirke auch topographisch gegeneinander abzugrenzen und 50 deren spezi
fisme Merkmale herauszuarbeiten. Grundsatzlich geniigt es aber scnon zu 
wissen, daB hier rechtlich und verwaltungsmaBig vallig getrennte Bezirke 
nebeneinander bestanden haben 13. Nicht viel anders liegen die Verhaltnisse 

• 

10 STENGEL 41 = Neudruck 410 = ZHG 70, 74. 
11 STENGEL 40 = Neudruck 410 = ZHG 70, 74. 
12 WALTtR ScHLESINGER: Die Entstehung der Landesherrschaft ! (1964) 5; DUo 

Brunner: Land und Herrsmaft :I (1943) 187. 
13 ALBERT K. HOMBERG: Studien zur Entstehung der miUelalterl. Kirchenorgani

sation in Westfalen _ Westflil. Forschungen 6 (1953) 46-108, hier 51. 
14 DO III 120 (24. April 993) ; DO III 386 (27. Oezember 1000) ; OH II 21 (31. Ok. 

tober 1002); DH IV 95 (26. November 1062). 
15 FRITZ ADOLF SCHMIDT: Festsch.rift zur 650jlihrigen Wiederkehr der Stadtrechts_ 

verleihung an Weilburg (1945) 11. - Zur Baugeschichte Weilburgs vgl. 
A. JANOTHA : Geschichte des Grafen Johann Ernst von Nassau-Weilburg, speziell 
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aum in 5 a 1 z bei Bad Neustadt a. d. Saale. Hier erhielt die bischofliche Kirche 
zu Wiirzburg zuna.chst nur das Castell und die Curtis, spater erst die Villa 
Salz 16, Fur die Lokalisierung des Castells ist trotz aller Bemiihungen in def 
weiteren Umgebung keine and ere Ortlichkeit auszumachen als def Platz 
def hochmittelalterlichen Salzburg auf dem spornartigen AusHiufer eines 
Muschelkalkplateaus 80 m uber dem Tal def frankischen Saale; Curtis und 
Villa weeden dagegen im Bereich des heutigen Dorfes Salz gesucht 17 . Auch 
hief begegnet also das Nebeneinander der fraglichen Bezirke, das ausdriick= 
Bch aber erst bei def Schenkung an Wiirzburg urkundlich faBbar wird. Wahr'" 
scheinlich lassen sich noch mehr soIcher Beispiele find en, wenn man die 
Konigsurkunden eingehender daraufhin untersucht. 

SchliefSlich sei noch auf den letzten Gesichtspunkt hingewiesen, der unsere 
Untersuchung begleiten soiL Da die Kenntnis de,r Geschichte Kassels im 
10. Jahrhundert auf urkundlich und literarisch bezeugten Korugsaufenthal:: 
ten beruht, bilden die folgenden Ausflihrungen am Rande zugleich einen 
Beitrag zur Diskussion urn die terminologische Abgrenzung des Begriffes 
"Konigspfalz". 1st auch fur Kassel der Ausdruck "palatium" quellenmafSig 
nicht belegt, so lassen sich moglicherweise doch Kriterien gewinnen, die 
indirekt eine Zuordnung wahrscheinlich machen konnen 18. 

I 

Die Konradinerburg Ch.ssell. 913 

Die erste namentliche Erwahnung Kassels findet sich in zwei Urkunden 
Konig Konrads L vom 18. Februar 913 flir die Kloster Meschede und Hers: 
feld 1. Beide Urkunden wurden in "Chassella" bzw. "Chassalla" ausgefertigt, 
wie die Ortsangaben in der Datumszeile zeigen. DafS diese beiden Namen 
auf das niederhessische K ass e 1 zu beziehen sind, ist bisher nach van k~iner 
Seite ernsthaft bestritten worden. Die Mescheder Urkunde wurde - abwahl 
schan 1656 und 1693 im Druck veroffentlicht 2 - erstmals 1730 van JOl-IANN 

. 

seine in den Jahren 170~1713 ausgefilhrten SchloR .. und Stadtbauten (Weil .. 
burg 1889); FERDINAND LUTHMER: Die Bau= und Kunstdenkmaler des Lahnges 

biets (Ffm. 1907) 1-25. 
16 DO III 361 (15. Mai 1000); DH 11 30 (21. November 1002). 
17 KlAus SCHWARZ __ Filhrer zu vor_ und frilhgesch. Oenkmalern 1: Fulda' Rhon . 

Amoneburg . Gie.Ben (Mainz 1964) 28 ff.; W. EMMERICH: Landesburgen in ottos 
nischer Zeit -+ Archiv f. Gesch. Oherfranken 37, 3 (1957) 54 t .: KARl BosL: 
Franken um 800 (1959) 95 ff; flir die altere Auffassung vg!. ERNST DUMMLER: 
Geschichte des ostfdinkischen Reiches I 3 (1960) 163 A. 2. 

18 VgL Deutsche Konigspfalzen. Beitdige zu ihrer h istorischen und archaologischen 
Erforschung = VeroH. d. Max .. Planck.lnstituts flir Geschichte n Il (Gottingen 
1963). 

1 DK I 15 und 16. 
2 HERMANN STANGEFOL: Annales circuli Westphalici hoc est opus chronologicum et 

historicum rerum omnium 11 (Koln 1656) 172; NIKOLAus SCHATEN: Annalium 
Paderbornensium I (Neuhaus 1693) 244 . 

. _- ----

• 
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PHILlPP KUCHENBECKER fiir die Friihgeschichte Kasse1s herangezogen 3, nachdem 
noch 1714 der Marburger Historiker JOl-IANN HERMANN ScHMINCKE ausdriicklich 
betont hatte, ihm sei kein alteres Zeugnis als die Erwahnung bei Thietmar von 
Merseburg zum Jahre 1015 bekalUlt 4 • Die Hersfelder Urkunde wurde sogar 
erst 1767 von FRIEDRICH CIIRISTOPH SCHMINCKE, dem Sohn des erwahnten Mar
burger Gelehrten, der wissenschaftlichen Forschung durch den Druck zugang: 
lich gemacht und dabei sogleich .auf Kassel bezogen 5. Urn dennoch jeden Ver: 
dadtt auszusdtlieBen, dag es sich vielleicht urn einen anderen Ort gleichcn 
oder ahnlidt lautenden Namens handeIn konne, betrachten wir zunachst das 
politische Gesch.ehen jener Monate, die der Erwahnung urunittelbar voraus: 
gingen oder folgten. 

Einen ersten Anhaltspunkt bietet das Itinerar des Konigs &. Danadt ver= 
brachte Konrad das Weihnachtsfest 912 wohl noch in Weilburg, wo sein 906 
in der Babenberger Fehde bei Fritzlar gefallener Vater bestattet war. Hier 
hatte er kurz zuvor ein der Gottesmutter Maria und der HI. Walpurgis ge= 
weihtes Kollegiatstift begriindet und diesem die curNs in Rechtenbach (siid~ 

west!. Wetzlar) und den dritten Teil des Konigsscheffels aus der Grafschaft 
iibereignet 7 • Anfang Februar 913 weilte Konrad in Corvey und verlieh dem 
Kloster das Wahlrecht, den Zehntbezug von den eigenen Giitern und die 
Immunitat 8• Mitte des Monats folgte clann der Besuch in "Chassella". Lange 
kann der Konig sich jedoch hier nicht ,aufgehalten haben, <la er bereits am 12. 
Marz in Strallburg dem Kloster Murbach (Dep. Haut-Rhin) dessen Immunitat 
besUitigt - em Vorgang, der sich am 22. Juni im Kloster Lorsch (Kr. Berg= 
strage) wiederholttl. Zwischen den beiden letzten Terminen liegt der wieder 
vergebliche Versuch, den Anschlull Lothringens an das Westreich riickgangig 
zu machen 10. 

Leider schliegt die hier rekonstruierte Reiseroute Weilburg-Corvey-"Chas_ 
sella"-Stragburg-Lorsch nicht mit volliger Sicherheit die Moglichkeit aus, 

3 JOHANN PHIUPP KUCl-IENBECKER: Historischer Bericht von dem Ursprung der Stadt 
Cassel_ Analecta Hassiaca 4 (1730) 285 f.i dann aum ZEDLERS GroBes Univer .. 
sallexikon 5 (1733) Sp. 1257. 

4 Johann Hermann Schminckes und Johannes Osterlings Dissertation Uber die 
Graburnen und Steinwaffen der alten Chatten vom Jahre 1714, [Faksimileaus"' 
gabe] hrsg. u. erl. von WILI-fELM NIEMEYER (Marburg 1964) 40. 

5 FRIEDRICH CHRISTOPH SCIiMINKE: Versuch einer ... Beschreibung der Residenz .. 
und Hauptstadt Cassel (1767) 19, Beil. S. 1 f Nr. 1. 

6 Das Itinerar wird aus den Grts- und Zeitangaben der KBnigsurkunden zusam_ 
mengestellt und enthlilt somit die Aufenthaltsorte und Reiserouten der ohne 
feste Residenz lebenden Herrscher des Mittelalters. Uber das Verhliltnis von 
Itinerar und Reichsgut vgl. TnEODOR MAYER: Oas deutsche Konigtum und sein 
Wirkungsbereich _ Mittelalterliche Studien (1959) 28 ff. 

7 OK I 13 (28. November 912). 
8 OK I 14 (3. Februar 913). 
9 DK I 17 (12. Marz 913); DK I 18 (22. Juni 913). 

10 Ann. Alamann. ad a. 913 (MG SS 1, 56): item Chllonrad cum exercitu regnum 
HLuthringorum ingress us est. 
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daB evtl. aum Kassei bei Gelnhausen oder einer der rheinischen Kassei=Orte 11 

als Ausstellungsort clef beiden Urkunden in Betracht kommt. Es soil deshalb 
zunachst geprUft werden, ob nicht aus dem Inhalt der Urkunden Riick.schliisse 
auf die allgemeine geschichtlich=politische Situation jener Zeit maglich sind, 
die eine sichere Identifizierung erlauben. 

AuBerer AnlalS fur den Zug Konrads 1. nam Corvey war zweifellos der 
Tod Herzog Ottos des Erlauchten von Sachsen (30. November 912) ". DaJl 
damit nam 24 J ahren wieder ein deutscher Konig sachsischen Boden betrat 13, 

war wohl kawn als politisc:he Demonstration gedacht, sandern hing woW le .. 
diglich mit der Ordnung der sachsischen Verhtiltnisse nach dem Tod des Her"" 
zogs unci cler Regelung der Nachfolge zusammen. Dabei nahm clef Konig die 
Gelegenheit wahr, dem Kloster Corvey seine Rechte zu bestatigen 14. DaB er 
dabei jede Anspielung auf die seinerzeit von seinem Vater veranlaBte Vorur .. 
kunde Konig Ludwigs des Kindes vom 12. Oktober 90015 vermied, zeugt von 
diplomatischem Geschicki die Befreiung von der Heerespflicht gegenliber d,en 
sachsismen GroBen blieb den Corveyer Monchen ebenso wie die Verleihung 
von Markt, Miinze und Zoll zu Niedermarsberg auch ohne ausdrlickliche Er .. 
wahnung erhalten. 

Was sich im Einzelnen sonst in jenen Tagen in Corvey ereignet hat, ist 
nicht liberliefert. Ebenso ungewiB bleibt, ob Heinrich, der Sohn des verstorbe= 
nen Sachsenherzogs, seinem Vater aus eigener Machtvollkommenheit in dessen 
ausgedehnten Amtem und Wlirden nachgefolgt ist oder ob eine Wahl durch 
seine Stammesgenossen stattfand. Allgemein wird aber vermutet, daB Heinrich 
irgendwo mit dem Konig zusammengetroffen sei und von diesem in der Her:
zogswiirde bestatigt sowie in seine Lehen eingesetzt wurde 111. Ober Zeitpunkt 
und Ort einer soIchen Zusammenkunft lassen uns jedoch die Quellen im 
Stim. Flir Corvey hat sich zuletzt CARl ERDMANN ausgespromen, da sich seiner 
Meinung nach der Inhalt des vierzehn Tage spater in "Chassella" ausgefertig'" 
ten Diploms flir Hersfeld bereits gegen den jungen Herzog rimte 11. 

11 K ass e I (Kr. Gelnhausen). - [Diisseldarf. J N i e d e r k ass e I (friiher: Kr. 
Neuss), [Dilsseldarf .. ] 0 b e r k ass e I (friiher: Kr. Neuss), [Duisburg-] K as. 
se I e r f e Id, Rh e ink a s -5 e I (Kr. Koln, gegeniiber Leverkusen), Fe 1 d. 
k a 5 s e I (ebda.), K ass e 1 b erg (ebda.), Ni e d e r k ass e 1 (Siegkreis, nordl. 
Bann), 0 b e r k ass e I (Siegkreis, siidostl. Bann), Cas 5 e 1 b. Niederhecken
bam (Kr. Ahrweiler). 

12. GEORG WAlTZ: Jahrbiimer d. dt. Reimes unter Konig Heinrim I. 4 (1963) 195 ; 
SABINE KRUCER: Studien zur samsischen Grafschaftsverfassung im 9. Jahrhun
dert (1950) 67 Nr. IIIc. 

13 D Am 59 (16. August 889). 
14 OK I 14. 
15 D LdK 6. MARTIN LINTZEl: MiszeIlen zur Geschichte des 10. Jahrhunderts (1953) 

2.2. ist der Meinung, OUo sei damals einigermaBen deutlich beiseite geschaben 
warden, weil nimt er, sondern der Franke Kanrad a15 Intervenient auftrat. 

16 WAlTZ 19 und 197 ff.; ERNST DUMMt.ER: Geschichte des astfrankischen Reiches 
111 3 (1960) 585; CARL ERDMANN: Beitrage zur Geschichte Heinrichs I. ..... Sachsen 
u. Anhalt 17 (1943) 48-61, bes. 56. 

17 ERDMANN S6 und 59. 
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Doch bevar wir uns dieser Hersfelder Urkunde zuwenden. betramten wir 
zunachst das gleidueitig fijr die Nannen des Stiftes Meschede im Sauerland 
erteilte Privileg 18, mit dem Kanrad die angeblim von friiheren Konigen ge
wahrten Vorrechte, Immunitat und freie Wahl der Abtissin, bestatigte. Als 
Intervenient trat dabei ein Graf Hermann (Heriman venerabilis comes noster) 
auf, der nach dem ganzen Zusammenhang nur dem Haus der spiHer soges 
nannten Grafen van Werl zugerechnet werden kann HI, deren besonderem 
Schutz das Stift Meschede auch spater nom unterstand. Nach ALBERT HOM: 
BERGS Annahme scheinen die aus dem Lochtropgau stammenden Grafen in das 
Geschlecht Herzog Ekberts eingeheiratet und in betrachtlichem Umfang dessen 
Erbe iibernommen zu haben. Da nach der urn 980 entstandenen Vita der Ht. 
Ida, der Gemahlin Ekberts, auBer den Grafen van Werl auch andere fiihrende 
Adelsgeschlechter des westfalischen Raumes den ostsachsischen Liudalfingern 
nicht gerade freundlich gesonnen waren, wertet HOMBERG die Anwesenheit des 
Grafen Hermann am Konigshof zu "Chassella" als ausgesprachene Parteinahme 
g e g e n den Sachsenherzog. Diese Parteinahme - so nimmt HOMBERG an -
werde nqch d.durch verstandlicher, daB die Werler hOchstwahrscheinlich mit 

18 OK I 16. - Uber Kloster Meschede vgl. ALBERT HAUO:: Kirchengeschic:hte 
Deutschlands 11 '(1952) 621 und 825; JOHANNA HEINEKEN: AnHinge der sachsi
schen Frauenklos ter, Oiss. (Gottingen 1909) 33; ALBERT K. H OMDERG: Geschic:hte 
der Comitate des Werler Grafenhauses __ Wes tfal. Zs. 100 (1950) 9-133, bes. 
110 f. 

19 Im WetIer Grafenhaus begegnet der damals noch seItene Name Her m ann 
a15 ausgesprochener ,..Leitname". ALBERT K. H OMBERG sieht in ihm d en etsten 
Grafen von Werl, der ,seit 889 aIs Graf im O snabriicker Gebiet und als Vogt 
von Werden bezeugt sei (WUB I, 40 u. Osnabriicker UB I, 75); vgl. H OMBERG: 
Werl 109 f. und 117; OERS. : WestfaIen und das sachsische Hetzogtum (1963) 
14 f.; so auch J. P. J. GEWIN: Die Hetkunft der Grafen van Limbutg Stirum 
(Assen u . MiinsterIW. 1962) 25 f. und 144 fE. - H ermann ist wohl auch iden
tisch mit dem 889 erw. Grafen im Wethigau (0 Am 60) . Oieser gehort zur 
Redhard-Sippe und damit zur 5ippe der Ekbertiner im weite ten Sinne; zu seiner 
Familil;! zahlen ein Redmann (826/56), ein Redulf (urn 860) und ein Redhard 
(889), vgl. KROGER. [Anm. 12] 19, 41 u. 63; Runl SCHOLlCOPF: Die sacnsisc:hen 
Grafen 919-1024 (1957) 137 f . 
Als Hermanns Vorganger im Loch.tropgau vermutet H OMBERG jenen Heriman 
comes, det urn 850/ 60 als Hauptzeuge sowohl bei einer Scnenkung der Ekber. 
tinet in Ida, der 2. Gemahlin und Witwe d es Gtafen Esic (1.), in H el msrneidl 
Waldeck, als auch bei der Tradition Reddags in Erwitte begegnet (Ttad. Corb. 
§ 393 u . 425); vgI. EOMUNO E. STENGEL __ ULRICH BOCKSHAMMER: Alte re Terri
torialgesc:h. der Grafsc:haft Walded<. (1958) 25 u . 40 ; H OMBERC: Werl 124 A . 361. 
Oieser Reddag ist sirner idenHsch mit Graf Rhidag (833) und Ricdag (845), 
dem Griinder des Klosters Lamspringe siidl. Hildesheim (WJLMANS: Kai se rur .. 
kunden I, 12; BM ! 891; D LdO 150) ; vgl. KROGI:R [Anm. 12] 18 u. 72. 
SCIIOLKOPF vetmutet einen Familienzusammenhang zwischen Graf Hermann (889 
bis 913) mit einem gleichnamigen Grafen im Wethigau, der 940 zusammen mit 
Graf Redhard im Augau erwahnt wird (00 I 27) ; H OMBERC bestreitet eine (von 
SCHOLKOPF gar nicht angenommene) Identitat; vgI. SCHOLKOPF 137 und H OMBERG: 
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den Konradinern verwandt gewesen seien 20. DaB soIche Zusammenhange be" 
standen, halten wir fur ziemlich simer, da nimt nur die Namen Hermann und 
Ida in cler Familie des Konradiners Hermann, des spateren Schwabenherzogs, 
weiterleben, sondern da umgekehrt auch das fur die Konradiner charak .. 
teristische Walpurgispatrozinium aus Franken iiber Weilburg nach Meschede 
und Werl gelangt ist!1. Alle weiteren SchluBfoigerungen sind - wenn man 
politischen OpportunismU5 ausschlieBt - wenig stichhaltig, da gerade dieser 
Zweig cler Konradiner mit Hermann nam Konig Konrads Tod in unwandel .. 
barer Treue Zll Heinrich I. und Otto I., den beiden K6nigen aus sarnsism= 
liudolfingischem Hause, stand 22. So deutet u. E. die Anwesenheit des Grafen 
Hermann Zll diesem Zeitpunkt in "Chassella" nicht unbedingt auf eine Fronde 
gegen den jungen Sachsenherzog Heinrich, sondern eher .auf die Moglichkeit, 
daJS der Konig damals einen Hoftag hierher einberufen hatte, auf dem die 
Belehnung Heinrichs erfolgen sollte. 

Das am gleichen Tage ausgefertigte Diplom fiir Hersfeld enthalt gleichfalls 
die Bestatigung der Immunitat sowie eine Erneuerung des Rechts der freien 
Abtswahl und der eigenen Gerichtsbarkeit 23• Zur richtigen Beurteilung dieser 
Urkunde ist ein Blick auf die entsprechende Vorurkunde Konig Ludwigs des 
Kindes vom S. Dktober 908 unerUiBlich 24. Da wird es immerhin verstandlich, 
warum ERDMANN den Eindruck gewann, ihr Inhalt sei gegen den Sachsen: 
herzog Heinrich gerichtet 25, oder warum HANS WElRICH auEerte, sie werfe ein 
bezeichnendes Licht auf die zwischen Konig und Herzog bestehenden Span: 
nungen 26 • Flinf Jahre vorher war namlich Herzog Dtto von Sachsen Laienabt 
des Klosters Hersfeld und damit zugleich Verwalter des riesigen klosterlimen 
Besitztums, das zu vier Flinfteln in Thliringen, dem unmittelbaren EinfluEbe .. 

Westfalen 103 A. 51. - Mit gleidmamigen jungeren Grafen kann Hermann 
schon deshalb nicht identisch sein, da die Bezeichnung "venerabilis" nicht nur 
auf besonderes Ansehen und vornehme Herkunft hinweist, sondern auch ein 
hoheres Lebensalter erwarten UiBt. Ob jener Hermann von 940 allerdings mit 
Hermann Billung gleichzusetzen sei, wie HOM8ERG (Westfalen 105 Anm. 63) 
als simer annimmt, smeint zuminclest problematism; vgl. HANS-JOACffiM hEY
TAG: Die Herrschaft der Billunger in Sachsen (1951) 30. 

20 HOMBERG: Wed 119 f. und 130 f.; Hot-mERG: Westfalen 14 f. zu Anm. 55; 
s. audt unten S. 59: Anhang (Stammtafel 11). 

21 J. BRA1JN: Die hI. Waldburga (1927); Festschrift zum 900jlihrigen Jubilaum der 
Abtei St. Walburg (1935); HOMBERG: Wed 110; GEORG SCHREIBER: Irosmottische 
und angelsachsische Wanderkulte in Westfalen -+ Westfalia sacra 11 (1950) 
1-132, bes. 69 ff., wo allerdings Utrecht als Ausgangspunkt der Waipurgisver. 
ehrung angenommen wird; anders IRMGARD DIETRlcH: Die fruhe kirchliche und 
poiitische ErschlieBung des unteren Lahngebietes im Spiegel der konradinischen 
Besitzgeschichte -+ AMrKG 5 (1953) 157-194, bes. 181 f. 

22 Vg!. dazu unten S. 38 f. 
23 OK I 15 = HANS WEIRICH: Urkundenbuch der Reichsabtei Hersfeld (1936) 

Nr.40 [kiinftig zitiert: HUB]. 
24 D LdK 63 ~ HUB 39. 
25 ERDMANN [Anm. 16] 56. 
26 WEIRICH, Vorbemerkung zu D 40. 
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reim der Liudolfinger, lag. Das bedeutete fiir den Herzog natiirlim neben 
seinen sonstigen Rechten in Thtiringen einen ungewohnlichen Machtzuwachs. 
Deshalb ist es verstandlim, wenn der Konig damals entschied, doill die Hers: 
felder Monme spatestens nam dem Tode Herzog Ottos ihren Abt wieder frei 
wahlen und iiber ihre Giiter frei verfiigen soli ten, ohne daB kiinftig ein 
Liudolfinger sich in die Angelegenheiten des Klosters einzumischen habe ~7. 
Unbegreiflich erscheint es jedoch, daB ausgerechnet der Herzog selbst Inter= 
venient ftir eine MaBnahme gewesen sein soli, die seinen eigenen Interessen 
offensichtlich zuwiderlief und nur dazu bestimmt schien, den EinfluB seines 
Hauses in Thtiringen erheblich zu beschneiden. Das war wohl auch der Crund 
fiir MARTIN LINTZELS Verdacht, daB es sich bei dieser Urkunde von 908 um 
eine in der koniglichen Kanzlei hergestellte "FaIschung" handele 28. Eine an'" 
dere Beleuchtung erfahrt die Angelegenheit durch ERDMANN, der vermutet, es 
habe sich damals offensichtlich urn einen Vertrag gehandelt, bei dem es nicht 
so sehr um die Hersfelder Ciiter als urn weitergreifende Abmachungen tiber 
die thiiringischen Verhaltnisse iiberhaupt ging, wobei Otto fur seinen Erb: 
verzicht auf Hersfeld entsprechende Ersatzanspriiche zugestanden worden 
seien 211. Dieser Gedankengang ist unlangst von HEI NRICH BUTTNER aufgegriffen 
worden, der noch einen SchriU weiterging und u. a. ausfiihrte, doill es sich 
bei diesen Ersatzanspriirnen vielIeicht urn die Ausdehnung des liudolfingisrnen 
Herrsmaftsansprurnes nam WestfaIen hiniiber gehandelt habe - als Voraus:: 
setzung fiir die Aufrirntung eines gesamtsachsischen Stammesherzogtums, das 
sowohl OstfaIen wie Westfalen einbeziehen sollte 30. Diese Erklarung gewinnt 
an Wahrscheinlichkeit, wenn man die politischen Konsequenzen der auffaIlend 
rasch clarauffolgenden EheschlieBung Heinrirns mit Mathilde, der Urenkelin 
Herzog Widukinds, beriicksichtigt 31. 

Nach dem Tode Herzog QUos war nunmehr cler Zeitpunkt gekommen, an 
dem die 908 get,roffenen Vereinbarungen in Kraft treten muBten. Wenn daher 
Konrad I. jetzt dem Kloster Hersfeld die von seinem Vorganger getroffene 
Regelung bestatigt, so liegt darin u. E. noch kein Affront gegen Herzog Hein; 
rich. Denn von einer Verletzung des nach ERDMANNS Annahme 908 geschlos; 

27 WAlTZ [Anm. 121 19; RUDOLF KOPKE U. ERNST DOMMLER: Kiliser Otto der GroBe 
!(1962) 585; PIIILlPP H AFNER: Die Reichsabtei Hersfeld !(1936) 19 f.; ROBERT 
HOLTZMANN : Geschichte der Sach-sischen Kaiserzeit :1(1955) 61; KONRAD LtiSECK: 
Die sachsischen Konige und das Klos ter Hersfeld -+- Sachsen u. Anhalt 17 
(1943) 62-84. 

28 LJNTZEL [Anm. 15] 22 A . 1. 
29 ERDMANN [Anm. 16] 57 f. 
30 H EINRICH BOTI'NER U. IRMGARD DIETRICH: Weserland und Hessen im Kraftespiel 

der karolingischen und friihen ottonischen Politik -+- Westfalen 30 (1952) 133 
bis 149, bes. 144 f. - Nach dem ungliicklimen Ausgang der Babenberger Fehde 
war die "popponisch.1iudolfing ische DoppelalI ianz", d. h. die Verschwagerung 
der Sachsenherzoge mit den Babenbergern in Siidthiiringen, auf dem Grabfeld 
und im Maingebiet, gegenstandslos geworden. 

31 WAlTZ [Anm. 121 17; KRtjGER [Anm. 121 90 H .; KARL SCHMID: Die Nachfahren 
Widukinds -+- Dt. Archiv f. Erforsch. d. Mittelalters 20 (1964) 1-47. 



22 Wilhelm Niemeyer 

senen Vertrages zwismen dem Konig und dem sachsischen Herzog kann dom 
erst clann die Rede sein, wenn letzterem die damals ausbedungenen Ersatz'" 
anspriime vorenthalten werden. ERDMANN vertritt allerdings den Standpunkt, 
der Text der Hersfelder Urkunde hatte die Zustimmung Herzog Heinrichs 
enthalten miisseni deren Fehlen sei also ein Zeichen fUr den Abbruch der Ver: 
handlungen. Das wiirde mit anderen Worten bedeuten, daiS am 18. Februar 
913, als die Urkunde fiir Hersfeld ausgefertigt wurde, Kiinig und Herzog b .. 
reits in Unfrieden auseinandergegangen waren. Dem ist entgegenzuhaiten, daE 
sowohl 908 als auch 913 jeweils zwe.i verschiedene Rechtshandlungen zu unter", 
scheiden sind: einmal die zwischen Korng unci Kloster Hersfeld und zum 
anderen die zwischen Konig und Sachsenherzogen. Das Ergebnis der mit dem 
Kloster gepflogenen Verhandlungen ist uns beide Male im Original erhalten 
geblieben, uber das Resultat der die sachsischen Verhaltnisse betreHenden 
Auseinandersetzungen wissen wir dagegen nichts. Das muB nicht hei13en, daB 
mit dem weltlichen Verhandlungspartner iiberhaupt kein Vertrag geschlossen 
bzw. daruber keine Urkunde ausgestellt worden war; es bedeutet vermutlich 
nur, daB die Bestande der kirchlichen Archive die Zeit besser uherstanden 
ha ben und erhalten geblieben sind. Damit soil im vorliegenden Fall ganz 
konkret gesagt se in, daB aus dem Wortlaut der Hersfelder Urkunde von 913 
nicht unbedingt ein direkter Hinweis auf das Verhandlungsergebnis mit dem 
Sach.senherzog zu entnehmen sein muS. Wenn also Konrad I. die Bestimmun: 
gen eines Diploms seines Vorgangers in Kraft setzt, dann ist dazu u. E. kei,. 
neswegs die Zustimrnung Herzog Heinrims erforderlich. 

Unseres Erachtens bietet das Hersfelder Diplom bei vorsichtiger Interpre= 
tation indirekt sogar einen Hinweis daWr, da13 die Besprechungen des Konigs 
mit Herzog Heinrirn liberhaupt erst bevorstanden, also keineswegs schon ge", 
scheitert waren: Bei der namentlirnen Erwahnung des verstorbenen Sarnsen,. 
herzogs wird diesem im amtlichen Sprachgebrauch der Kanzlei das Pradikat 
"dux" zuteil, obwohl er zu Lebzeiten, soweit wir das verfolgen konnen, trotz 
seiner herzoggleichen Stellung nur als comes und marchio bezeirnnet worden 
war32. Wir glauben nicht, daB man in dieser "Auszeirnnung" nur eine den 
Konig zu nichts verpflichtende au13erliche Geste sehen sollte, da die konigliche 
Kanzlei in dieser Hinsicht sehr strenge MaBstabe anlegte. Wir mochten viel", 
mehr annehmen, da13 eine solche Bezeichnung n a c h dem schroHen Abbrum 
der Beziehungen, wie er sich aus der unmittelbar folgenden Besetzung der 
mainzischen Gliter in Thiiringen und aus der Vertreibung der beiden mit dem 
Konig verschwagerten Grafen Bardo und Burchard ergibt, sicher nicht mehr 
erfolgt ware. Daraus kann man im Hinblick auf die spezielle Thematik vor'" 
1iegender Untersuchung folgern, daB Herzog Heinrich von Sach.sen im Fehruar 
913 hoch.stwahrsch.einlich in "Chassella" geweilt hat. Damit ware die oben be: 

32 Vg!. dazu WALTER 5cHLESINGER: Die Entstehung der Landesherrschaft !(1964) 
144. Auch die Annales Corbeienses, deren Niederschrift nicht alIzulange nach 
den Ereignissen erfolgte, geben OUo nur den THel "comes", nicht den eines 
Herzogs; vg!. MC 55 3, 3 ff. 
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reits angedeutete M6glichkeit eines vom K6nig einberufenen Hoftages gegeben. 
FUr die Anwesenheit Herzog Heinrirns in "Chassella" im Friihjahr 913 laBt 
sich aber vielleicht noch cln weiterer Anhaltspunkt finden, wobei kaum ins 
Gewicht fallen dUrfte, daB der Ortsname diesmal IICassala" lautet. In seiner 
"Sachsengeschichte" tiberliefert der Corveyer Monch Widukind die hOchst 
merkwiirdige Geschichte von Herzog Heinrich und der goldenen Halskette 
Erzbisrnof Hattos von Mainz: K6nig Konrad scheute sich, nam dem Tode 
Herzog Qttos dessen Sohn Heinrich die volle Gewalt des Vaters zu iibertra: 
gen und machte ihm deshalb nur falsche Versprechungen auf kUnftige gr6Bere 
Rernte. Dariiber waren die Sachsen im Gefolge Heinrichs so erbittert, daB sie 
von ihm verlangten, sich gegen den koniglichen Willen zu holen, was ihm ge: 
btihre. Darum trachtete der K6nig, der die b6sen Mienen der Sachsen sah, 
dem jungen Sachsenherzog nach dem Leben und befahl Erzbischof Hatto von 
Mainz, Heinrich umzubringen. Hatto, der schon den Babenberger Adalbert, 
den Mutterbruder Herzog Heinrichs 33" durrn leere Versprechungen aus seiner 
Burg gelockt und dann wortbriichig zur Hinrichtung ausgeliefert haben solI, 
lieS eine goldene Halskette fUr Heinrich anfertigen und lud diesen zu einem 
Festmahl, auf dem er den Gast mit reichen Gesmenken ehren wollte. AIs 
Hatto jedoch beim Goldschmied die Kette besichtigte, soll er bei ihrem An
blirk geseufzt haben. Auf die Frage des Goldschmiedes gab er an, daB die 
Halskette mit dem Blute Heinrichs, des besten und ihm teuersten Mannes, 
benetzt werden miisse. Diese Worte hinterbrachte der Goldschmied dem Her .. 
zog, der daraufhin umkehrte und dem Erzbischof ausrichten lieB, er habe 
keinen harteren Hals als Adalbert 34 . 

Uber die Ortlichkeit dieser Geschehnisse sagt eine etwas jUngere Fassung, 
die Widukind nach einer leichten Uberarbeitung urn 968 der Kaisertochter 

33 Ober die genealogische VerknUpfung der beiden Familien vg!. WAlTZ [Anm. 12J 
208i EMit KIMI'EN: Die Abstammung Konrads I. und Heinrichs I. van Karl dem 
GroBen -+ HVjschr. 29 (1935) 742 H.; PAUL HIRSCH (Hrsg.): Die Samsenge .. 
schichte des Widukind von Korvei 3(1935) 31 Anm. 4; HANSMARTIN DtCKtR
H AuFF: Die Ottonen und Schwaben -+ ZWLG 14 (1955) 233-371, bes. 296 ff; 
KARL AUCUST ECKHAROT: Die Mutter Konig Heinrims I. -+ Genealagische funde 
zur allgemeinen Geschichte !(1963) 8-22i WOLFGANG METZ: Das Problem der 
Bahenberger in landesgeschichtlicher Sicht -+ BIIDLG 99 (1963) 59-81, bes. 71 f. 
OERS.: Die Abstammung Konig Heinrims I. -+ Hist Jb. 84 (1964) 271-287, 
hes. 276 H. 

34 WIDUKIND: Res gest. Sax. I cap. 20-21 = Scriptores rerum Germanicarum in 
us. smol., 5. Aufl. bearh. von PAUl. H IRSCH (1935) 30-35; vgl. dazu CARt ERO_ 
MANN: Die Halskette Hattos von Mainz -+ Beitrage zur Geschichte Heinrichs I. 
[5. Anm. 16], Neudruck demnachst durm die Wiss. Bumgesellschaft unter dem 
Titel CARL ERDMANN: Ottonische Studien, hrsg. von HELMUT BEUMANN. - Zur 
HaHo-Episode vgl. H ELMUT BEUMANN: Widukind van Karvei (Weimar 1950) 81 
u. Register 5. 287. - Kurzfassung aum bei Thietmar von Merseburg: Chronik I 
cap. 7, bearh. von WERNER TRILLMICH = Freiherr vom Stein-Gedamtnisausgabe 
IX (1957) 10. - Auf diese in der heimischen Forsmung unbeamtet gebliebene 
Notiz verwies Dr. LANGE 1918, vgl. Mitteil. an die Mitg!. d . hess. Geschicht6-
vereins Jg. 1917/ 18 (1918) 25. 
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Mathilde widmete IS, daB Heinrim auf die Einladung hin bereits bis in die 
Nahe von "Cassala" gelangt war und sim dann ostwarts gewandt habe ll6 . 

Diese Erzahlung birgt so offensichtlich Zuge einer Volkssage, daB sie von 
der Forschung kaum ernst genommen wurde. Der Volksmund aber erzahlte 
sie weiter und formte sie urn, bis aus der Halskette schlieiUidt jenes geheim
nisvolle Mordinstrument wurde, das sidt wie durch Zauberkraft am Halse all
mahlich von selbst zusammenzog und seinen Trager Jangsam erdrosselte'1 • 

Die neuere Forschung glaubte darin das Nadtwirken eines altgermanischen 
Sagenmotivs sehen zu konnen, das durch das ganze Mittelalter lebendig ge
blieben sei, bis ERDMANN letzthin namzuweisen vermochte, daB das vermeint,. 
liche Sagenmotiv nidtts anderes als eine rationale folkloristische Umdeutung 
eines spatmittelalterlichen Folterhalsbandes sei 18. Damit ergab sich die Mog
lichkeit, auch bei der sagenhaften Volkstiberlleferung von der Halskette nach 
einem geschichtlichen Kern Zll fragen und das sagenhafte Beiwerk auszuson,. 
demo So gelang es ERDMANN nam einer subtilen Analyse, dem Ganzen wieder 
einen starkeren gesmichtlichen Gehalt zuzusmreiben, als man bisher anzu,. 
nehmen geneigt war. Danach blieb aIs zutreffender Kern bestehen: 1. der 
Versuch Konig Konrads, die Erweiterung der liudolfingischen Hausmacht Zll 

verhindern, 2. die Zusammenkunft mit Heinric:h nam Ottos Tod, 3. Heinrims 
Reise nach Cassaia, wo uber Hersfelder Fragen verhandelt werden soUte, 
4. Abbruch der Verhandlungen, 5. Abzug nach Thtiringen, 6. Beschlagnahme 
der Mainzismen Besitzungen in Thuringen und 7. Vertreibung der beiden 
Grafen Bardo und Burmard SI. 

Dieses Ergebnis der ERDMANNsmen Deutung fugt sich in seinen Hauptpunk~ 
ten zwanglos in das Bild, das zuvor aus den Fakten der urkundlimen Dber
lieferung gewonnen wurde. Dazu gehort auch, daB der "C has 5 e I i a " 
(bzw. " Ch ass a I I a") genannte Ausstellungsort der beiden Konigsdiplome 
vom 18. Februar 913 mit dem bei Widukind erwahnten " Cas s a I a" iden
tism ist. Seine Lokalisierung ergibt sich fast zwangslaufig, wenn man sich 
das oben skizzierte Gesmehen jener Wochen und Monate noch einmal in 
Erinnerung cuft. Die Entscheidungen Konig Konrads I. vom Friihjahr 913 
werfen ja ein bezeichnendes Licht auf die Brennpunkte der damaligen Ausein: 
andersetzungen zwismen Franken und Samsen. Mit alien Mitteln war der 
Konig darauf bedamt, ein weiteres Vordringen der samsismen Machtpositio," 
nen nam Suden zu verhindern. Die Spannungsfelder lagen im Norden und 
Osten Niederhessens, an seinen Grenzen nach Niedersachsen und Thiiringen. 

35 Fassung A (Ausgabe HtRSCH S. 32 f.). Zur Datierung vgl. BEUMANN 9 f. 
36 In dieser jiingeren Fassung A ist es iibrigens nicht Erzbischof Hatto, sondern 

eine Mehrheit von Freunden des Konigs, die dem Herzog mit Hilfe der HaIs
kette einen H in terhalt legen wollen; vg!. EROMANN' 51 A . 144. 

37 Deutsche Sagen, hrsg. von den BRUOCRN GRIMM 3(1891) Nr. 469. Weitere Litera_ 
tur bei EROMANN, Anm. 152 H. 

38 ERDMANN 54. 
39 EROMANN' 56. - Zu Bardo und Burchard vg!. KRUGER [Anm. 121 60 f.; SCHOU::OPF 

[Anm. 19J 98 f. und 111. 
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lm Aufmarschgebiet hinter dieser Frontlinie aber, im Zentrum der riickwarti: 
gen Etappe, ist jenes ChasseIla=Cassala zu erwarten, wo des Konigs Entsmei: 
dungen fielen. Dort aber Hegt - den Fuldaubergang beherrsmend und zu: 
gleich am Sdmittpunkt bedeutender alter StraBen - Kassel, dem unsere Un: 
tersuchung gilt. Seine IdentWit mit den friihmittelalterlichen Orten "Chas .. 
sella" und "Cassaia" dUrfte damit unserer Meinung nam hinreimend ge: 
simert sein. ic 

Mit den bisherigen Ausfiihrungen glauben wir, eine einigermaBen verHiB: 
lime Plattform gewonnen zu haben, van der aus die weiteren mit der fru" 
hesten Geschichte Kassels zusammenhangenden Fragen erorte.rt werden kon= 
nen. Aus dem Kasseler Aufenthalt Konig Kanrads I. 109 man seit langem 
den nicht ganz unbegrUndeten SchIuB, daB in Kassel ein "Konigshof" gelegen 
habe, der dem durchreisenden Konig mit seinem GefaIge Unterkunft zu bieten 
vermochte. Da uber Lage und Charakter dieses Hafes nicht der geringste An", 
haltspunkt zu finden war, wurde versucht, aus dem N a men "Kassel" be: 
stimmte Folgerungen zu ziehen; ja man hat sagar alIen Ernstes an eine Grlln: 
dung durch die Romer gedacht. Der hessische Chronist WIGAND GERSTENBERG 
(t 1522) wuJlte nom nimts davon", WIGAND LAUZE (t 1568) war der erste, 
der den Ursprung Kassels auf eines der angeblich von Drusus angelegten 
fiinfzig comischen Kastelle zurUckfiihrte 41 . PHILIPP CLUVER (1580-1622), der 
niederlandische Humanist und Begriinder der historischen Uinderkunde, griff 
dies en Hinweis auf, der dann - gestiitztauf seine AutoriUit - bis ins 18. 
Jahrhundert hinein zum festen und gesicherten Bestand geschichtlicher Uber: 
lieferung gehorte 42 • JOHANN PHILIPP KUCHENBECKER (1703-1746) und FRIED: 
RICH CHRISTOPH SCHMINCKE (1724-1795) waren es clann, die erstmals Zweifel 
an dieser Theorie auJSerten; sie trauten sirn zwar noch nicht, sie ganzlich in 

40 Die Chroniken des Wigand Gerstenberg von Frankenberg, hrsg. von HERMANN 
DIEMAR (1909) 14. 

41 WIGAND LAUZE: Hessisrne Chronik, 2. Buch 2. Kapitel (ungedruckt, Manuskript 
in Murhardsrne Bibliothek der 5tadt Kasse1 und Landesbibliothek 2° Ms. 
Hass. 2). Man beruft sich dabei auf die Oberlieferung des im 2. Jahrhundert ll. 

Chr. entstandenen Geschirntsabrisses von LuclUs ANNAEUS FLORUS: Epitoma de 
Tito Livio bellorum omnium annorum septingentorum {AbriB der remischen 
Kriegsgeschichte1 11, 30. Dieser wieder und wieder zitierten Quelle zufo1ge soil 
Drusus, der 5tiefsohn des Augustus, wahrend seiner Fe1dzlige zur Eroberung 
Germaniens in den Jahren 12-9 v. Chr. eine Kette von mehr a1s 50 Kastellen 
ent1ang des Rheins angelegt haben (in Rheni quidem ripa quinquaginta amplius 
cQstella direrit). Die Zah1 soUte woh1 die GreBe seiner Feldherrenkunst doku
mentieren. Diesem Bild eines friihkaiserzeitlichen Befestigungssystems wider
spricht aber aUes, was wir iiber Truppendisposition und -einsatz z. Z. der 
augusteischen Eroberungsfeldziige wissen. Vgl. dazu HERBERT NESSELHAUf: UmriB 
einer Geschichte des obergennanischen Heeres -+- JbRGZM 7 (1960) 151-179). 

42 PHlLlPP CLOVER: Germania antiqua II (Leiden 1616/ 1630) cap. 5, 5. 528; PETRUS 
BERTlUS: Commentarii rerum Germanicarum III !(Amsterdam 1634) 83 f.; 
CIIRISTOPlt CELlARIUS: Notitia Orbis antiqui I (Leipzig 1704) cap. 5 5. 474; 
JOI1ANN-JUST WINKELMANN: Griindliche und warhafte Beschreibung der Fiirsten_ 
thlimer Hessen und Hersfeld (Bremen 1697) 274. 
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Abrede zu stellen, hielten sie aber aum nicht fur sehr wahrsmeinlich 43, Noch 
zu Beginn des 18. J ahrhunderts hatte cler Marburger Historiker und Hof. 
historiograph JOHANN HERMANN SCHMINCKE (1684-1743) Bedenken gegen die 
Romerkastell .. Theorie geaugert, weil doch niernand bisher dessen Triimmer 
entdeckt und auch keine entsprechenden Denkmaier, wie Urnen, Miinzen usw. 
gefunden habe u , Erst HELFRICH BERNHARD WENCK (1739-1803), clef Vater cler 
hessismen Landesgeschichtsschreibung, trennte gewissenhaft zwismen clef 
iiberlieferten Tradition. die er als Vermutung charakterisierte, und clef seiner 
Meinung nam voBig gesicherten Ableitung des Namens "Chassella" von dem 
lateinischen Wort castelIum 45 , CHRISTOPH ROMMEL (1781-1859) blieb es dann 
beschieden, die beim Bau der Chattenburg zu Kassel im alten Burgbrunnen 
gefundenen GefaBe als Oberreste aus romischer Zeit anzusprechen, wahrend 
es sich zum Ergotzen der Bruder GRIMM - denen wir diese Nachricht verdan .. 
ken - nur urn einheimische Topferarbeit neuerer Zeit handelte 46 . GEORG LAN= 
OAU (18°7-1865) entzog dieser spekulativen These von der Herleitung Kas .. 
sels aus einem Romerkastell als "einer durch nichts begrundeten Vermutung" 
den Boden 47. Wenn wir recht sehen, war es def Marburger Germanist EOWARD 
SCHRODER (1858-1942), der als erster - unter Bezugnahme auf lACOS GRIMM 48 

- den Namen als ein lateinisches Lehnwort erkannte, bei dem aus castrWum 
unter Vorverlegung des Akzents auf die drittletzte Silbe und Assimilation des 
st zu ss die Form "Chassella" gebildet worden sei 49. Neuerdings hat KARL 
GLOCKNER (1884-1964) - ohne Kenntnis der SCHRooERsmen Ausfiihrungen -
diese Fragen einer erneuten Durchs-icht in groBerem Rahmen unterzogen und 
ist mit geringfugigen Abweimungen im wesentlimen zu dem gleichen Ergebnis 
gelangt 50. Allein die groBere Zahl der Quellenbelege erlaubte ihm, weiter. 

43 KUCHENDECKtR [Anm. 3] 249 H.i SCHMINKE [Anm. 5] 15 H. 
44 SCHMINCKE.OSTtRLlNC [Anm. 4) 39. 
45 HELFRICH BEnNIIARD WENCK: Hessische Landesgeschichte I (1783) 13 not. t; II 

(1789) 65 not. s, 67 u. 408. 
46 Vgl. den Brief WJU-IELM GRIMMS an Pfarrer Bang in GoBfelden vom 22. Januar 

1818: "Uber Hrn. Rommels Entdeckungen verwundere ich mich gar nicht 
mehr, es gibt kaum etwas, daB er nidtt finden wird. Er kam einmal hier auf 
die Bibliothek und spradt von romischen GeHiBen die er soeben beim SdtloB. 
bau bemerkt (denn er will CaSeI durch aus von Castellum herleiten), indeSen 
fand sidt nadther daB es hiesige Topferarbeit aus vorigem Jahrhundert war, 
welche beim Schopfen in den Brunnen gefalIen war." Der Brief ist abge
druckt bei E. STENCH: Private und amtliche Beziehungen der Brtider Grimm 
zu Hessen I (1886) 41. 

47 GEORG LANOAU: Besdtreibung des Kurfijrstenthums Hessen {1842} 145. -
Weitere Uteratur zur Namensableitung bei AWlS HOLTMEYER: Die Bau .. und 
Kunstdenkmaler im Reg._Bez. Cassel, VI. Band Kreis Cassel-Stadt (Marburg 
1923) 25 A. 4. 

48 IACOD GRTMM: Die Batten -+ ZDA 7 (1849) 471-476, hier 476. 
49 Bei Huco BRUNNER.: Gesdtidtte der Residenzstadt Cassel (1913) 2i vgl. ferner 

Holtmeyer 25. 
50 KARL GUJCKNER: Kassel -+ Festsdtrift Edmund E. Stengel zum 70. Geburts

tag (1952) 495-511. 
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reichende SchluBfolgerungen zu ziehen. So wird jetzt beispielsweise angenom. 
men, daB das Wort im fdinkischen Norden (anscheinend am Niederrhein), wo 
es am haufigsten vorkommt und am starksten umgeformt wurde, zuerst ins 
Deutsche eingedrungen sei 51, Von den Franken also soli das Wort als ausge
sprochen militarisrner Farnausdruck benutzt und offenbar zur Bezeirnnung 
ganz bestimmter Befestigungsanlagen verwendet worden sein. Aus der geo
graphischen Verbreitung der Kassel=Orte folgerte GLOCKNER zunachst weiter, 
daB der Name nur in die altesten und nahegelegensten Kolonisationsgebiete 
der Franken gedrungen sei. Diese Annahme stlitzte sich einmal auf die remt 
zweifelhafte Datierung eines frankischen Reihengraberfeldes in der Nahe des 
(namenkundlich wohl auch hierher gehorenden) Dorfes Leihgestern < Leit
cestre (Kr. GieBen) 32, zum anderen auf die Beobachtung, daB die Namen der 
in Sarnsen angelegten frankisdlen Befestigungen bereits mit dem Suffix .burg 
gebildet worden seien~. Daraus ergab sich flir GLOCKNER, daB Kassel zur 
Sicherung einer frankischen MilitarstraBe an der sachsischen Grenze als letzte 
Militarstation im Aufmarsmgebiet der Franken gegen das feindliche Stammes
gebiet und zugleich als 5icherung des Obergangs liber die Fulda nach Thlirin
gen angelegt worden sei G4, Wenig spater muBte GLOCKNER auf Grund ihm bis 
dahin unbekannt gebliebener Belege in 5achsen und Mitteldeutschland aller
dings eindiumen, daB der Name auch liber die frankische Zeit hinaus lebendig 
geblieben sei 35. Damit entfiel natlirlich die auf Grund der Verbreitung seiner 
Belege ersmlossene zeitlime Einordnung dieser frankischen Militaranlagen in 
,.spatmerowingisdl.friihkarolingische Zeit" SIi. Aber selbst oh ne seine spateren 
Einschrankungen waren GLOCKNERS Riicksdlllisse remt problematisdl gewesen. 
Aum wenn es ihm gelungen ware, aus dem kartographischen Niederschlag der 
Verbreitung der Ortsnamen "Kassel" einzelne Altersschichten mit bestimmten 
Verbreitungshorizonten herauszupraparieren, so hatte er damit bestenfalls 
doch nur eine relative Abfolge gewonnen, deren jeweilige Stufen erst nom in 
ein absolutes Chronologiesystem hatten eingehangt werden mlissen. Diese 
absolute Datierung der Einzelstufen hatte allerdings anderer Kriterien bedurft. 
Ob sie mit Hilfe der Beigaben aus frankischen Reihengdiberfeldern zu er
zielen gewesen waren, wagen wir nicht zu entscheiden. Die Friedhofe von 
Leihgestern jedenfalls waren dafilr ungeeignet, da ihre Belegung bereits in 

51 GIOCKNER. 501. 
52 GLOCKNER. SOl, 503 und 510. 
53 GLOCKNER 510. 
54 GlOCKNER 503. - 50 nom von Veef. iibemommen in die 1. Aufl. der Neubear

beitung von PAUL HEJOELBACH: Kassel - Ein Jahrtausend hessischer 5tadtkultur, 
hrsg. von KARL KALTWASSER (1957) 27. 

55 KARL GLOCKNER: Neue Literatur zur Heirnatgeschichte --+- MOHGV NF 39 (1953) 
102. 

56 Diesc Konsequenz hat GLQCKNER allerdings nicht gezogen, vg!.: Reichsstadt und 
Fiirstenstadte an der Lahn --+- Nass. Annalen 64 (1953) 11-22. Auch HELLMVTlI 
GENSICKE: Die Anfange von Montabaur, Limburg und Weilburg --+- Nass. Anna_ 
len 67 (1956) 14-17 halt weiter an ufriihkarolingischH fest. 
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cler ersten Halfte des 6. Jahrhunderts begann und wohl erst urn 650 endete 67• 

Damit entfiillt auf jeden Fall die GLOcKNERsme Datierung. Bestehen bleibt 
dagegen das andere Ergebnis seiner Untersumung l daB namlich die Franken 
den Begriff casteIlwn > chasseIla als militarischen Famausdruck verwendeten. 
Dieses Lehnwort gait mithin nicht als Eigenname, sandern war - wie 
castellum in romischer Zeit - ein Gat tun g 5 n a m e 68, Das bedeutet aber 
dach ietzten Endes, daB man damals darunter einen bestimmten Typus van 
Befestigungsanlagen verstand, den man eben so und nimt anders bezeimnete. 

Gber diese Feststellungen hinaus ware es nunmehr erforderlich, aus dem 
Sprachgebrauch cler urkundlimen Oberlieferung gewisse Folgerungen fur das 
Alter dieser Wehrbauten Zll ziehen. Das zuveriassigste Bild darf man dahei 
wohl von den Diplomen der koniglimen Kanzlei erwarten. Zu den friihesten 
Belegen gehoren die casteUa des thiiringischen Herzogs Heden auf dem links: 
mainismen Marienberg hei W ii r z bur g (704), in M ii h 1 b erg siidwestl. 
Arnstadt (704) und in H a m m e I bur gander friinkismen 5aale (716) ". 
iiher deren genaue topographisme Lage die Meinungen jedodt z. T. nom aus: 
emandergehen 110, die an anderer Stelle allerdings auch unter der Bezeimnung 
castrum begegnen. In den Karolingerdiplomen fmden wir dann 755 das 
castellum auf dem Berge S. M i hie I iiher der Marsoupe in Lothringen 81. 

Eine gewisse Hohenlage kennzeimnet aum das castellum sancte Erntrudis auf 
dem Nonnberg in 5 a 1 z bur g (860) 112 und das castellum in Be r g a rn 0 

A I t a (Lombardei) auf steiler Hohe 120 m liber der Unterstadt (894) ". Ein 
Gegenheispiel smeint das castellum in H a m h u r g zu sein (842), das aber 
durch seine Lage auf einem Geestsporn iiber der Elbe dom seine Umgebung 
weithin zu beherrsmen verrnomte '''. Flir die Lage der castella in Bin g e n 

57 HEINRICH KLENK: Die merowingerzeitlichen Graberfunde im Raum von Leih
gesternlLang_Gons im oberhess. Kreis GieBen -+ MOHGV NF 48 (1964) 21 bis 
60. Die streufunde reichen sogar bis urn 700 n. Chr. 

58 GLOcKNER: Kassel 501 f. und 504. 

59 Orro DOBENEcKER: Regesta diplomatica neenon epistolaria historiae Thuringiae I 
(1896) nr. 5 und 7; CAMILLE WAMPACU: Geschichte der Grundherrschaft Echter
nach im Friihmittelalter I, 2 (1930) 27 nr. 8 und 63 nr. 26. 

60 WALTER sCHLESINCER.: Stadtische Friihformen zwischen Rhein und Elbe -+ 
studien zu den Anfangen des europaismen Stadtewesens = Vortdige und For
schungen IV (1958) 297-362, bes. 336 H.; KARt WITHOLD: Die fruhgeschichtl. 
Entwicklung des Wurzburger stadtplans -+ ebda. 363-388. 

61 D Pippin 8; vgl. dazu FRANZ VOLLMER: Die Etichonen -+ studien u. Vorarbeiten 
zur Gesch. des groBfrankischen und frUhdeutschen Adels .". Forschungen ZUt 

oberrhein. Landesgcsch. IV (1957) 137-184, bes. 144 f. 

62 D LdD 102 a; vgl. D Arn 184 (884) und D LdK 85 (- -). HERBERT KLEIN: Juva
vu m-Salzburg -+ studien ... [Anm. 60] 77-85, bes. 80. 

63 D Am 121 (--). 
64 D LdD 175. Vgl. RAFAEL V. USLAR: studien zu friihgeschichtlichen Bcfestigungen 

(1964) 92 zu Anm. 159. 
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(763) ", Z ii r i c h (878) ", Par m a (880) 67 und Be a ufo r t nordwestl. 
Echternach (902)" fanden wir keine Anhaltspunkte. Ohne Orts- und Lage. 
angabe werden schlieIllich auch cas/ella in den Jahren 873, 878, 880, 887 und 
898 unter den Pertinentien in Besitzbestatigungen und Immunitatsverlei", 
hungen genannt 611 • Von diesen bisher aufgefUhrten Belegen sind allerdings 
nur die Zeugnisse fur Zurich und Bergamo sowie vier Pertinenzangaben durch 
originate Uberlieferung gesichert; bei alIen iibrigen ist im HinbIick auf eine 
allgemeingultige Beurteilung Zuruckhaltung geboten. Das Ergebnis ist also 
mehr aIs diirftig; selbst wenn wir unterstellen, daiS diese Aufzahlung noch 
erganzt werden kann, so bleibt doch der Eindruck bestehen, daIS der ter .. 
minus castellum im germanisch=deutschen Bereich des Frankenreichs damaIs 
kaum Eingang gefunden hatte. Doch wir brechen hier ab, da sich zeigt, daiS 
im Rahmen dieses kursorischen Versuchs kein verbindliches Urteil erwartet 
werden darE. Dieses Ergebnis hiingt allerdings wesentlich. mit aern Umstand 
zusammen, daIS die Sachregister der alteren Diplomata:Ausgaben nicht alle 
Belege erfassen; gerade das ist aber eine der wichtigsten Voraussetzungen 
fUr eine zuverlassige Klarung des Problems 70. 

Neben diesen duonologischen Foragen gilt unser Interesse in der Haupt: 
sach.e aber der terminologischen Untersuchung des Begriffes castellum. 
Wenn GLOCKNERS Feststellung richtig ist, daIS ,das Wort ein terminus techni,. 
eus der militarismen Fach.sprame gewesen sei, dann sollte man mit Fug und 
Recht auch erwarten durfen, daIS man seinerzeit von den so bezeichneten 
Anlagen eine klare und fest umrissene Vorstellung besalS. Das heiiSt mit 
anderen Worten, daiS sich innerhalb der Befestigungsbauten der Typus 
castellum nam Funktion und Gestalt von anderen Anlagen unterscheiden 
lassen mulS. War GLOCKNER im wesentlimen von der Verbreitung des Orts", 
namens ,Kassel' ausgegangen, so miissen wir uns jetzt dem sprachlichen Be", 
fund zuwenden. FUr eine Wortgeschichte, die zugleich Bedeutungsgeschichte 
und Verbreitungsgeschichtc ist, hat WALTER SCIILESINGER be-reits entsprechend 
vorgearbeitet 71 : Nach seiner Untersuchung entsprach schon urn 400 n. Chr. 
ein kleines Castell dem Begriff ,Burg'72. Auch irn Tatian steht ,burgHa' (Klein,. 
burg) fUr lat. castellum, wahrend ,burg' (GroBburg) fUr civitas der Vorlage 

65 FUB 40. 
66 D Kt III 174. 
67 D Kt III 175. 
68 D LdK 80. 
69 D LdD 148; D Ldj 10; D KtlII 155 u. 177; D Zwent 18. 
70 Wesentlich zahlreicher sind die Erwahnungen in den erzahIenden Quellen. Auf 

Grund der Beispieie aus dem norddeutschen Raum spricht SABINE KRUCER von 
Hoffenbar rein militarisrnen Anlagen, in allet Eile nach strategischen Gesichts
punk ten gebaut und unter UmsHinden ebenso sdmell wieder zerstort." Vgl. 
KRUCER [Anm. 12] 37. 

71 WAtTER SCHLESINCER: Burg uod Stadt -+ Aus Verfassungs. uod Landesge
schichte. Festschr. Th. Mayer (1954) I, 97-150. 

72 Vegetius IV 10; SCHLESINGER 128. 
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verwendet wurde 73, Aum Otfrid von WeiLSenburg gebraucht die Worte 
,burg' und ,Kastel', wenn er z. B. von Nazareth oder von cler himmlischen 
Burg sprichP4. Und nom im 10. Jahrhundert heil3t es in clef Vita Gangulfi 
casteIIa quae Teutonici burgus dicunt 75• 

Die Wortgesmichte bedarf dariiber hinaus noch der Erganzung dunh eine 
typologische UntersudlUng der als castellum bezeidmeten Anlagen. Dazu 
wird es notwendig sein, die jeweiligen Objekte losgelost aus ihrem Zusam"' 
menhang einzeln xu betrachten und ihre inruviduellen Merkmale zu ermit
teln. Im Rahmen dieses Aufsatzes und mit den in Kassel zur Verfiigung 
stehenden besduankten Hilfsmitteln ist eine solche UntersudlUng aUerdings 
nicht durchHihrbar. Sie muB VDn vornherein grogdiumig angelegt werden 
und nach Vollstandigkeit der Belege streben, wobei aus methodischen Grlin .. 
den administrative und literarische Quellen getrennt zu behandeln sind. Auch 
hier spielt selbstverstandIidt die Frage der Oberlieferung eine nimt zu unter
smatzende Rolle. Ganz entsmeidend wird es allerdings auf die Beurteilung 
der jeweiligen topographischen Lage ankommen, wobei sowohl genaue Orts: 
kenntnis als auch Kenntnis des lokalen Schrifttums unerlaglim sind. Soweit 
bisher schon Ansatze zu einer derartigen Betramtungsweise vorliegen, ist der 
Eindruck zu verzeimnen, als ob haung ohne wesentUme Untersmiede die 
Bezeichnungen castellum und castrum promiscue verwandt worden seien. 
FRANZ PETRI betont sogar ausdrlicklich, Gag in den Niederlanden und dem 
angrenzenden Frankreich castrum und casteIlum, oppidum und munitio bis 
ins 13. Jahrhundert nebeneinander verwendet werden konnten 76. Mit einiger 
Sicherheit wird vielleicht erst eine Uberregionale Bearbeitung dieses Fragen .. 
komplexes entscheiden konnen, ob dieser Eindruck wirklich zu Recht besteht 
oder ab sim nicht dach bei genauerer Analyse nom Bedeutungsnuancen er
mitteln lassen. Bis dahin mUssen wir uns bescheiden und darauf beschranken, 
in nahegelegenen und Uberschaubaren Raumen charakteristische Einzelbei ... 
spiele ausfindig zu mamen 77. 

Wir wenden uns damit wieder unserer Ausgangsfrage zu und wollen sehen, 
ob sich nimt schan im hessismen Raum Beispiele finden lassen, die zur Auf. 
helIung der Kasseler Verhaltnisse herangezogen werden konnen. In def 
gleimen Zeit, in def Kassel in das Dammerlicht geschichtlicher Dberlieferung 
trat, find en wir in den Landschaften an der mittleren und unteren Lahn 
eine Reihe van Burganlagen, fUr die in den Quellen der Begriff castellum 
verwendet wird. Regina van Priim erwahnt zum Jahre 906 das castellum 
Wilineburch (Weilburg), als der in der Babenberger Fehde bei Fritzlar ge-

... 

73 SCHtESJNGER 107 A. 61. 
74 Krist I 21,13 u. 13,3; IV 5,38. 5cIIlESINGER 119. 
75 55. rer. Merov. 7,172. 5CHl.ESrNGER 140. 
76 FRANZ PETRI: Die AnHinge des mittelalterlichen SHidtewesens in den Nieder

landen und dem angrenzenden Frankreich -Jo- Studien.. . [Anm. 60] 227 bis 
295, bes . 281 mit Verweis auf J. F. VERBRUGGEN: Note sur le sens des mots 
castrum, castelIum et quelques autres expression5 qui designent des fortifi
cations -Jo- Revue beIge de phiL et d'hist. 28 (1950) 147-155. 

77 Vgl. oben S. 15 f. die Beispiele Weilburg und Salz . 
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falIene Graf Konrad d. A. dort von seinen Angehorigen beigesetzt wird 78. 

In den gleichen Jahren, niimlich zwischen 900 und 910, erbaute Graf Konrad 
Kurzbold auf dem Serge zu L i m bur g 78 ein castellum, das anliilSlich der 
Privilegierung des hier errichteten St. Georgsstiftes durch Konig Otto I. im 
Jahre 942 so bezeichnet wird 80. Und schlieSlich lag die vom Schwabenherzog 
Hermann in den Jahren 931/949 zu Mo n tab a u r errichtete Holzkirche in 
der Vorstadt seines Castells 8 1• Nach den iiulSeren Urnstanden handelt es sich 
bei diesen drei Anlagen ganz zweifeIIos urn spa tkarolingische HochadeIssitze, 
die sehr uberraschende Ubereinstimmungen aufweisen. Die Ahnlichkeit der 
Anlagen beruht aber vielleicht weniger auf ihrer diumlichen Nachbarschaft 
als auf der Tatsache, daB ihre Erbauer derselben Familie, namlich dern Haus 
der Konradiner, angehorten: 

Gebhard 
I 

I I I 
Berengar Udo Waldo 

I 
Berthold 

: 1-------- L1 --'1-----'1--------'1 
Konrad d. A. Eberhard d. A. Rudolf Gebhard d. J. 
(Weilburg) (Wetz!.r) 

I I I 
I I I I I I 

Konrad 1. 
I 

Udo Eberhard Eberhard Konrad Udo 
(Limbu rg) 

H errnann 
(Montabaur) 

Ein Vergleich der Anlagen in Montabaur, Lirnburg und Weilburg vermag eine 
VorsteIlung davon zu verrnitteln, wie solche Befestigungen ausgesehen haben 
und aus welchen Elementen sich der Vorstellungskornplex IIcastellum" zusam
mensetzte 82: Schon auBerlich fallt ihre sog. Spornlage auf zungenformigen, 
leicht ansteigenden Bergvorsprungen ins Auge. Dazu kommt die giinstige 
VerkehrsIage an Talubergangen ausgesprochener FernstraBen, wo sich an den 
Hemmstellen wichtiger Furten Knotenpunkte des Fernverkehrs entwickel t 

78 Reginon is Chronica ad a. 906: in cas t e ll 0, quod Wilineburch vocatur. Vgl. 
Quellen zur karoling. Reichsgeschichte J1I = Frhr. vom Stei n-Gedach tn isaus
gabe VII (1960) 316 f. - Vgl. OlETRICH [Anm. 21] 176-183; GENSICKE [Anm. 
56] ; KARL GLOCKNER: D as Haus Konrads I. urn GieBe n und im Lahn tal --+ 

MOHG NF 38 (1942) 1-23, be, . 15. 
79 0 ldK 72 (la. Februar 910): in monte quodam Lintburk vocato. 
80 DO I 47 (2. Juni 942): in cas tell 0 sue proprietatis Lintburc nominata. -

Vg!. WOLF HEJNO STRUCK: Oas Georgenstift in limburg und die hist. Krafte des 
limburger Raumes im Mittelalter -+ Nass. Annalen 62 (1951) 36 66; OIETRICH 
[Anm. 21] 183-186. 

81 BEYER MRUB I nr. 204. - Vg!. OIETRICH [Anm. 21) 186-188; H ELLMUTH GEN
sICKE : landesgeschichte des Westerwaldes (1958) 63 und 101 f. 

82 Zum Folgenden vg!. WILtt GORI CH: Ras t-Orte an alter StraBe? Ein Beitrag zur 
he ss. StraBen_ und Siedlungsgeschichte --+ Festschr. Stengel (1952) 473 494. 
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hatten. Gemeinsam ist ihnen audt die Funktion aIs administrativer Mittel .. 
punkte, die zugleidt als Ausgang cler vcn hier aus erfolgenden ErschlielSung 
gr6J5erer Waldlandschaften im Rahmen des friihmittelalterlichen Landesaus= 
baues dienten. Somit ergibt sich aus cler Gesamtanlage dieser Konradinerbur. 
gen an clef Lahn ein verhaitnismal5ig einheitlicher Typus des Wehrbaues, clef 
mit seinem SchutZE und Verteidigungscharakter durchaus als Vorbild cler Bur. 
genbauordnung Heinrichs I. angesprochen werden kann 83. 

Diese Einheitlidtkeit in Funktion, Gestalt und Verkehrslage erlaubte es so. 
gar, die an derselben Stral5e liegende und ebenfalls vcn Konradinern erridttete 
Anlage Zll Wet z 1 a r dem gleichen Typus zuzuweisen, obwohl hier der Be. 
griff castellum als terminus der Konigsurkunden nicht bezeugt ist 84• Unter 
Einbeziehung dieses Platzes ergibt sich eine weitere Besonderheit, als sie 
namlich alle in einem bestimmten Abstand von jeweils einem Tagesmarsch 
an der alten StralSe von Trier uber Koblenz nach Hessen und Thuringen auf .. 
gereiht erscheinen 85. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, daB wir hier die 
Glieder eines ausgesprochenen Etappensystems fassen, das mit der koniglichen 
Grundherrschaft in Hessen in Verbindung gebracht wird 86, uber deren Alter 
die Meinungen jedoch auseinandergehen. Zweifellos beruhte die MachtsteI= 
lung der Konradiner an der Lahn zu einem guten Teil auf altem Reichsgut, 
das der frankische Staat hier wahrscheinlich schon fruh erworben hatte. Ob 
aber schon Konigshofe als Stlitzpunkte frankismer Staatsverwaltung bis in 
die Anfange der Frankenherrschaft in merowingischer Zeit zurlickreichen, ist 
u. E. vorerst nicht sicher auszumamen. Damit soll keineswegs die Existenz des 
Reichsgutes und des Etappensystems bestritten werden, da deren hohes Alter 
ja smon durm die Lage der frankischen Reihengraberfriedhofe bezeugt wird 87. 

In merowingischer bzw. frlihkarolingischer Zeit haben wir es jedoch vermutlich 
nur mit ilRastplatzen an alter StraBe" ss als ausgesprochenen Marschlagern 
zu tun. lhr Mauerbering bestand zunachst wohl nur aus einer Holz.Erde. 
Konstruktion (lehmgebundenes Steinwerk), die dann - wo erforderlich -
in karolingischer Zeit durch eine Mortelmauer ersetzt wurde, wie die derzei; 
tigen Ausgrabungen auf der Kesterburg bei Munchhausen (Kr. Marburg) er .. 
kennen lassen. Diese Anlagen bilden aber gewilS nur das Substrat, das flir die 
Wahl der konradinischen Burgplatze insofern ausschlaggebend war, alsdiese
hier im Dienste des Konigstums eingesetzt - natiirlich auf ihre grafliche Amts .. 
ausstattung zuruckgriffen und die ven ihren Vorgangern erkannte, topogra .. 

83 HEINRICH BOlTNER: Zur Burgenbauordnung Heinrims I. -+- BIIDLG 92 (1956) 
1-17, bes. 11 H. 

84 DIETRlcH: Lahngebiet [Anm. 211 171. 
85 MRUB I 119: strata publica antiquitus pergentibus in Hessa et Toringa (881). 

Vgl. GENSICKE : Landesgeschichte [Anm. 81] 21. 
86 GORICH [Anm. 82] 483. 
87 HELMUT SCHOPPA: Der frankische Friedhof bei EI~ville -+- Nass. Annalen 61 

(1950) 1-105, bes. 22 u. 65 Taf. n.; DERS.: Alamannisdtes Kulturgut in Reihen", 
graberfriedhofen Nassaus _ Nass. Annalen 62 (1951) 1-14, bes. 5. 

88 Leicht abgewandelte Formulierung nam GORICH [Anm. 82]. 
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phisch giinstige Situation ausnutzten. Was die Konradine.f dann aber als 
Befestigungstypus mit durchaus eigenem Schutz- und Verteidigungscharakter 
schufen, war etwas Neues, das die merowingischen, aus frtihgeschichtlicher 
Wurzel erwac:hsenen "Landesfestungen" nach und nam abloste. 

Dieser Blick in die Landstriche an der mittleren und unteren Lahn war er .. 
forderlidt fUr unsere weitere Betrachtung. Der Name IIChassella" steht, wie 
oben festgestellt wurde, in einem ursadtlichen Zusammenhang mit dem von 
der koniglichen Kanzlei fiir die Lahnburgen gebraumten terminus castellum. 
Und hier wie dort stehen am Beginn der sicher tiberschaubaren Entwicklung 
Angehorige der gIeichen Familie. Gilt auch das Lahntal als das eigentliche Hei_ 
mat .. und Herkunftsland der Konradiner 89, so gehort dom aum Niederhessen 
bis iiber die Diemel hinweg smon im 9. Jahrhundert zu ihrem Wirkungsbe:
reich, in den sie der militarisch=administrative Auftrag des Konigs gestellt 
hatte. AIs erster sicher bezeugter Graf im Hessengau begegnet uns Graf Be .. 
rengar 876 in Welda unweit der Diemel llo. Auf seine Nachfolger soll an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen werden, da sie uns spater noch ausfiihrlidl. 
beschaftigen 111. J edenfalls gehort dam it auch der Platz Kassel zum konradi .. 
nischen Wirkungsbereich. 

Welche topographische Situation treffen wir nun in. dem Bereich Kassels 
an, der fiir eine frtihmittelalterliche Anlage in Betracht kommt7 Zahlreiche 
geologische Beobachtungen an Baustellen cler Innenstadt sowie Bohrungen und 
Baugrunduntersuchungen vornehmlim des Hessismen Staatsbauamtes haben 
zur Beantwortung dieser Frage eine remt verlaBliche Grundlage geliefert, die 
die Rekonstruktion eines Hohensmichtenplanes und damit eines Bildes der 
Oberflachengestalt des Stadtkerns vor seiner tiefgreifenden Umgestaltung 
durch menschlkite Siedlungstatigkeit ennogHcht ' %. Dieses naturraumliche Re
lief des gewachsenen Bodens zeigt drei Erhebungen, die alle im Bereim des 
Albnarktes auslaufen: Von Norden her schiebt sich zwischen der Fulda und 
der mittleren und unteren Ahna der M 0 n c h e b erg mit dem durch eine 
f1ache Mulde abgesonderten, groIlflachigen Hugelsporn des Ahnaberges vor, 
der wiederum urspriinglich mit steiler Boschung zum aIten Ahnaufer abfiel 93 . 

89 DrETRICH: Lahngebiet [Anm. 21] 194. 
90 D LdJ 1; iiber Berengar vgl. IRMCARD DIETRICH: Die Konradiner im frankisen. 

saensisenen Grenzraum von Thtiringen und Hessen ~ HJbLG 3 (1953) 57-95, 
bes. 81 u. 84-91. 

91 Vgl. unten S. 40 fE. 
92 WILHElM PICKEL U. HELMUT SANDER: Versuch einer Deutung der naturgeschichtl. 

Grundlagen filr die frilhe Entwicklung des Platzes Kassel -+ ZHG 69 (1958) 
19-28 m. rekonstruiertem Hohen* u. Lageplan vor der ersten Besiedlung. 

93 Uber das ursprilngliche Aussehen des Ahnaberges vgl. ROBERT FRIDERICI: Bei. 
trage zur mittelalterl. Gesen. der Stadt Kassel III -+ ZHG 69 (1958) 33 f. Das 
Bild wird treffIjch erganzt duren die Jugenderinnerungen des Reichsgerientsrats 
Ono BAHR (1817-1895) , dessen Familie seit Herbst 1825 im sog. Freihaus am 
Klosterplatz wohnte: HIm Winter wurde auen viel Schlitten gefahren ... Auf 
den beiden StraBen, die neben dem Klosterplatz herliefen und stark bergab gin. 
gen [wohl KlosterstraSe u. WeserstraBe 7] wurde nun hinuntergesaustH. Vgl. 
DTTO BAtIR: Erinnerungen aus meinem leben (Kassel 1898) 17. 
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Von Nordwesten rekht clef Muschelkalkriicken des K rat zen be r g e 5 

heran und 13uft zum Fuldaufer in einem breiten, flachen Hang aus. Nur dUTch 
eine flame Talmulde clavon getrennt, zieht von Siidwesten ein schmaler, zun: 
genformiger AusUiufer des We i n b erg e 5 heriiber. dessen Kalkfelsen zur 
Aue und uber cler Kleinen Fulda steil abfalleni das Ostende dieser Zunge 
war noch einmal dUTch natiirlidte LoBbildungen hiigelartig erhoht. Auf dieser, 
im weiteren "Rotenstein" 1l4 genannten Hohe erhoben sich - nachweisbar 
seit dem Ende des 13. Jahrhunderts - die mittelalterlimen Landgrafenburgen 
und als ihre neuzeitlichen Nachfolger die Verwaltungsbauten clef Regierung. 

Flir eine befestigte Wehranlage kommen eigentlich nur die beiden Kuppen 
des A h nab erg e s und des Rot ens t e ins in Frage, deren ursprUngliche 
Oberflachengestalt ,ich dem Blick de, heutigen Betrachter, a!lerding' durch 
moderne stadtebauliche MaBnahmen vollig entzogen hat, die aber beide ehez 
dem ihre Umgebung we it iiberragten. Hatte die altere Lokalforschung bei 
der Sume nach dem wehrhaften Vorlaufer der Landgrafenburgen dem Roten: 
stein den Vorzug gegeben, so hat neuerdings WILU GORICI[ die Aufmerksam= 
keit auf den Ahnaberg gelenkt, wo ihm alle Voraussetzungen fur "eine 
Konigspfalz etwa in frUhkarolingischer Schildform und mit einer Kapelle ver .. 
sehen" gegeben erscheinen 85. Gegen diese These hat unlangst ROBERT 
FRIDERICI Bedenken geiiulSert, weil die am Iinken Ahnaufer gelegene Dorf .. 
siedlung durch ihre fruhe Namengebung eine wahrscheinlich altere und van 
Chassella unabhangige Existenz erkennen lasse 86 • AulSerdem wies er auf die 
gerade in der Benenmrng zum Ausdruck kommende sachliche Unterscheidung 
zwischen "Kassel" uncl "Ahnaberg" hin 81, die zudem zeige, daB die Bezeich: 
nung "ChasselIa" dach zuniichst van der Stelle ausgehen mulSte, wo das 
namengebende castellllm lag. 

Den Blick fUr die einzige andere Moglichkeit hatte sich aber GORICII durch 
seine auf einem Irrtum beruhende Auffassung selbst versperrt, wonach das 
Gelande der mittelalterlichen Landgrafenburgen "ursprUnglich noch etwas 
tiefer ai, der nach Nordost an,chlieBende Renthof und Altmarkt.Bereich" ge
legen habe uncl die Landgrafen hier zunachst "eine ausgesprochene Wasser. 
burg" angelegt hatten 88. Nach unseren obigen AusfUhrungen war an dieser 
Stelle jedenfalls die Anlage einer Wasserburg gar nicht denkbar. Verfasser ist 
anliiBlich der durch ihn vorgenommenen Ausgrabungen auf dern Vorplatz des 

94 Wir pllidieren fur diese vereinfachende Bezeidmung, die nach dem als "Roten" 
steinH bezeichneten Sudostfliigel der Landgrafenburg bzw. des Renaissance_ 
schlosses gewlihlt wurde; vgL HOLTMEYER [Anm. 47] 270 u. 276. Der Name 
stammt vermutlich von dem unter dem LoB anstehenden Rot, der am Prall
hang des Fuldaufers zutage tritt. 

95 Wn.u GORICH: Zur Entwiddungsgeschichte der Stadt KasseI im Mittelalter -+ 
ZHG 64 (1953) 9-17, bes. 12 f. Ihm angesch10ssen hat sich neuerdings WILHUM 
A. ECKHARDT: Kaufungen und Kassel -+ Festschr. Karl August Eckhardt, hrsg. 
von Ono PERST (1961) 21-53, bes. 42 ff. 

96 FRIDERICI [Anm. 93} 42 f. 
97 FRIDERICI 40. 
98 GORICR 12; vg!. auch EOMUND E. STENCEL -+ ZHG 70 (1959) 94 A. 125. 
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1959 fertiggestellten Regierungsgebaudes auf den Innenhof des unter Philipp 
d, GroBmUtigen und seinem Sohn Wilhelm IV. erbauten Renaissanceschlosses 
gestoBen. Dabei wurde in einer Tiefe von knapp 2 m unter dem heutigen 
Niveau der ungestorte gewachsene LoBboden des Rotensteins angeschnitten 1111, 

Das bedeutet, auf absolute Zahlenwerte umgerechnet, daB die obere Schicht" 
flame des ungestorten Bodens mit 146,,68 m Uber NN absdmeidet. Oer Fulda; 
spiegel dagegen Hegt heute bei 135,82 m uber NN (Normalstau) oder bei 
136,18 m iiber NN (angespannter Stau). Vor Anlage des neuen Wehres am 
Finkenherd (1913) lag die Normal.Wasserhiihe der Fulda bei 134,70 m uber 
NN 100, Die Differenz zwischen Fuldaspiegel und alter Oberflame des Roten,. 
steins wiirde also bei heutigern Wasserstand 10,50 m bzw. 10,86 m betragen" 
bei dem Wasserstand vor 1913 sogar 11,98 rn, BerUcksichtigen wir ferner, daB 
die Fulda vor dem 14. Jahrhundert nom gar nicht aufgestaut war, dann er: 
halten wir sogar eine H6he von rnehr als 14 rn iiber dem FluB 101. Halten wir 

99 Vg!. des Verf. Grabungsbericht iiber die Ausgrabungen des Stadtarchivs Kassel 
1959; kunftig -+- Fundberichte aus Hessen 5 (1965), Der ungestOrte LoBboden 
begann unmitteIbar unter dem Katzenkopf-Steinpflaster des inneren SchIoB
hofes, Die Burgmauerreste def spatmittelalterlichen Dreiflugelanlage Landgraf 
Ludwigs 11. (1462) lieRen ebenfalls deutlich erkennen, daB das Niveau des 
Innenhofes spater nicht erhoht worden war. Eine Aufschiittung erfolgtc erstmals 
anlaBlich des Baues der spa tklassizi stischen "Kattenhurg" zu Beginn des 
19. Jahrhunderts mit dem Triimmerschutt des am 23. November 1811 .:lbge
brannten Renai ssanceschlosses. 

100 Das heutige Walzenwehr wurde im Zuge der 1909 mit dem Abbruch der Wit . 
helmsbriicke begonnenen Fuldaregulierung etwas unterhalb des alteren, festen 
Fuldawehres erbaut und zusammen mit der Schiffsschleuse a m 22. November 
1913 in Betrieb genom men; vg!. [PAUL] HOPrN'ER: Die bauliche Enhvicklung 
Cassels __ Cassel, Monographien deutscher Stadte, hrsg. von [ERNST] SCIIOLZ 
(Oldenburg 1913) 21; Die Verwaltung der Residenzs tadt Cassel in den Jahren 
1908--1911, hrsg. vom Statistischen Amt (1913) 265 ff .; Bericht iiber die Ver
waltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Residenzstadt Cassel 
im Etatsjahr 1912 (1914) 32; Bericht ... 1913 (1915) 33. 

101 FRIDERICI [Anm. 93] 39 schatzt, daB der Wasserstand der Fulda sci t dem friihen 
Mittelalter infolge der Abdammung von Nebenarmen und der Anlage des 
Wehres um etwa 2 m ges tiegen ist. Die Anlage des Wehres, das als TeilsHick 
der gesamten Befestigungsanlagen gesehen werden muB, erfolgte urn 1385. Das 
ergibt sich aus der Ableitung der Ahna und der Verlegung ihrer Mundung 
weiter fluBabwarts. Bei einer Mundung oberhalb des Wehres hatte der Ruck
stau die Gefahr einer Oberschwemmung der angrenzenden Stadtteilc be
trachtlich erhBht. Vg!. zur Ahnaableitung "Die hessische Congeries"', hrsg. 
von [FR1EDRrclI] NEBELTHA U __ ZHG 7 (1858) 331: 1.)85 ... eod. anno ist 
der grabe, darin die Ane vor dem Aneberger Thor vor Cassel in die Fllldn 
gehet, gemacht, dnnn vor der Zeit ist das Wasser die Ane dllrch Cassel umb 
das Closter Aneberg in die Flllda geflossen; femer JOHANNJ:S SCHULTZE: Klos ter, 
Stifter und Hospitaler der Stadt Kassel und Kloster WeiBenstein (1913) 123 nr. 
301 und FRIDERICI [Anm. 93J 48 Anm. 48. - Zur Anlage des Wehres s. ROBERT 
FRIOERICI: Kassel und das Stapelrecht der Stadt Munden -+- Festschrift Karl 
August Eckhardt (1961) 55-75, bes. 57 Zl1 Anm. 6. 
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dagegen, dag der Ahnaberg (141,00 m liber NN) '02 in dies em Fall nur ca. 8 m 
uber dem Wasserspiegel gelegen haben kann, so kommt fur die Anlage 
des konradinismen Castells an clef Fulda nur def sim ca. 14 m Uher dem 
damaligen Fuldaspiegel erhebende Rotenstein als der wahrscheinlichere Platz 
in Betracht, fUr den mit den spateren Burg: und SchloBanlagen aurn die 
"Kontinuitat clef milWirisrnen Nutzung" 103 spricbt. 

Vergleichen wir diese Anlage mit den Konradinerburgen des Lahngebietes, 
so zeigt sim auen in Kassel die typische Spornlage auf einem zungenformigen, 
leidtt ansteigenden Bergvofsprung und die gleiche Verkehrslage an einem 
wichtigen FluiSUbergang, wo sich mehrere friihe StraBen gabeln, die zumindest 
in etwas jiingerer Zeit - ven hier sternformig nach allen Richtungen aus: 

102 Das GeHinde des Ahnaberges hat hinsichtlim seiner Hohenlage seit dem 
Mittelalter simer keine nennenswerten Anderungen erfahren; das ergibt sim 
daraus, daB die Kellergewolbe und Krypten (7) des Klosters bis heute unver_ 
sehrt (aber unzuganglich) erhalten geblieben sind. Als 1879/80 die eh em. 
Klostergebaude fur den Bau der Artilleriekaserne und die Anlage eines ExerR 
zierplatzes abgerissen wurden, hat der Bauunternehmer Niemann - nam dem 
Zeugnis des Sanitatsrates Dr. KARt SCHWARZKOPF (1843-1905) - nur das auf,.. 
gehende Mauerwerk abgetragen, die Fundamente und Keller aber unheriihrt 
gelassen. Hatte sich an diesem Tatbestand n a c h SCHWARZKOPFS Vortrag 
(26. April 1880) etwas geandert, ware das schon wegen der dort befindlichen 
Landgrafengraber von der Offentlichkeit gewiB registriert worden. - Der 
felsigc Buntsandsteinuntergrund laBt leider hei kunftig moglichen Untersuchun_ 
gen kaum noch Aufschltisse iiher fruhe Besiedlung und Bebauung erwarten. 
Vg!. KARt SCHWARZKOPF: Das Ahnaberger Kloster [Vortragsmanuskript] --+ 

Casseler TagesRPost vom 4.-10. Mai 1880 (Nr. 6248/6249/6252/6253); Mitt. 
1880, n, S. 1 f. 

103 FRlDERICI [Anm. 93] 41. - DaB die Ausgrabungen des Stadtarchivs Kassel vom 
23. Sept. bis 7. Dez. 1959 keine Anhaltspunkte fur das Bestehen einer frankiR 
smen curtis auf dem Rotenstein zutage gebracht hatten, wie ECKHARDT 
[Anm. 95] 44 zu Anm. 190 meine Auskunft iiber die Grabungsergebnisse inter .. 
pretiert, durfte in dieser Form dem wirklichen Sachverhalt nur bedingt ent" 
sprechen. Es ist die Frage, ob man von dem Befund auf einer kleinen Flache von 
nur 52 qm wirklich - pars pro toto - auf das gesamte Gelande schlieGen 
kann? Von dem ungestorten, gewachsenen LoGboden konnte tatsamlich nur 
so wenig freigciegt werden. Weitere 400 qm stehen theoretisch noch zur Verftis 
gung, die bisher niemals untersucht worden und van jiingeren Bauten unhe .. 
ruhrt geblieben sind. Aber selbst dann, wenn hier u. U. einmal eine Unterw 
suchung moglich sein, aber wieder ohne positives Ergebnis bleihen sollte, ist 
u. E. das argumentum e silentio fur eine abschlieBende Beurteilung nicht zu. 
liissig. Lage und Ausdehnung der bekannten Anlagen vom 15.-19. Jhdt. zcigen 
die ganz natiirlime Tendenz einer stetigen VergroGerung, wobei der exzen,.. 
trische Mittelpunkt im ostlichen Teil des Burghugels zu erschlieGen ist, dort 
wo Burg_ und SchloBkapelle stets ihren Platz hatten. Die Reste iilterer An .. 
lagen an dieser Stelle sind aber bereits vor Jahrhunderten durch. jungere 
Oberbauung zerstort worden. Auch ein sidt hier ansdtlieGender Burg:lnnenhof 
muB - wenn nimt ganz, dann doch zum groG ten Teil - den Fundamenten 
der "Kattenburg" zum Opfer gefallen se in. 
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strahlend - nachweisbar sind. Ob sich Kassel bereits in ein f,rlihkarolingisdtes 
Etappensystem eingliedern Higt, werden kiinftige Untersuchungen erweisen 
miissen. Dagegen Hilst seine Lage am Rande des mit dem "Forst" bei Betten. 
hausen fast unmittelbar an das remte Fuldaufer heranreichenden Reichsforstes 
Kaufunger Wald 104 vennuten, daB hi er inmitten cines f.rudttbaren Altsiedel .. 
landes der Ansatzpunkt fUr die planmaBige ErsdtlieBung dieses Waldberg= 
landes lag und Kassel damit zugleich eine Funktion im Rahmen der Reichs .. 
gutverwaltung besa.B. Das aber waren unabdingbare Voraussetzungen fiir 
einen erfolgreimen Einsatz der zusUindigen Grafen, denen im Rahmen der 
Reichsverwaltung innerhalb mrer Amtssprengel nimt nur die Verwaltung, die 
offentliche Gerichtsbarkeit und der militarisme Schutz aufgetragen war, son .. 
dern auch die siedlungsmiiBige ErschlieBung des Landes. 

LaBt sich aum im einzelnen liber das Alter dieser Funktionen eines viel. 
leicht schon karolingismen "Konigshofes" nom nichts aussagen, so deutet 
doch - analog den Verhaltnissen an der Lahn - alIes darauf hin, daiS fiir das 
castelIum an der Fulda kaum ein wesentlich alteres Griindungsdatum als 
seine erste Erwahnung in Betramt komrnt. Fiir seine Entstehung zu Beginn 
des 10. Jahrhunderts spricht vor allem, daB der im alIgemeinen nur als Gat= 
tungsname gebrauchte terminus castellum hier zum Eigennamen wurde und 
als soImer in seiner verdeutschten Form Chassela > Cassel > Kassel auch 
erhalten blieb. 

H. 

Cassella (940) und die nordhessischen Grafschaften 

Herzog Hermanns von Sdtwaben 

Der Aufenthalt Konig Konrads I. im F.rUhjahr 913 allein genUgt nimt, den 
Platz Kassel als "Konigshof" anzusprechen. Dafiir ware es notig zu wissen, ob 
weitere Konigsbesuche stattgefunden haben. Das smeint in der Tat der Fall 
zu sein. Jedenfalls gilt aIs Zeugnis dafiir schon seit langem eine am 12. Februar 
940 in IICassella" ausgesteIlte Urkunde Konig Ottos I., mit der dieser auf 
Intervention des Speyrer Bismofs Amalrich (t 7. Mai 941) und eines Grafen 
Konrad der Kirche zu Speyer den Ort Morsch (Kr. Karlsruhe) schenkte 1. Die 
lautlime Obereinstimmung der Namen "ChasseIla" (913) und "Cassella" (940) 
dl:utet auf eine IdentWit und damit gleichfalls auf K ass e 1. Das Konigs .. 
itinerar nam den Diplomen Ottos I. bietet wiederum keine absolute Simerheit, 
so daB wir das Geschehen dieses Tages ebenfalls in die allgemeinen politischen 
Verhaltnisse der Zeit einordnen miissen. Am 11. September 939 weilte der 
Konig nom auf der Pfalz Werla (Kr. WolfenbUttel); von da an ist aber bis 

104 EBERHARD KRUG ~ MARGARETE EIStNTRAGER u. E. K.: Territorialgeschichte der 
Kasseler Landschaft (1935) 162-171; KARL A. KROESCIIUL: Zur alteren Ce
schichte des Reimsklosters Hilwartshausen und des Reichsguts an der oberen 
Weser ~ Niedersams. JbLC 29 (1957) 1-23, bes. 11 f. 

1 DO I 23 (12. Februar 940) . 
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zum Februar 940 keine weitere Urkunde erhalten. Eest im April urkundet 
def Konig datul wieder in Quedlinburg. Gliicklicherweise HiBt sich dieses 
diirftige Geriist dUTch historiographisme Quellenbelege nom etwas besser aus= 
fiillen. Danach zog Otto nom im September 939 an den Oberrhein, wo er das 
von den Anhangern Eberhards ven Franken besetzte Alt",Breisach belagerte 2, 

Eberhard, cler nach der Kronung seines Bruders Konrad I. als Graf im Hessen= 
gau, Oberlahngau und Ittergau nachgerilckt war, dort eine herzogahnliche 
Stellung errungen 3 und sich auch nach des Bruders Tode in des Sachsenkonigs 
Herrschaft gefiigt hatte, war nam mancherlei unertdiglichen Auseinander= 
setzungen im sachsischen Grenzbereich schon 938 .an einer Verschworung 
gegen den Konig beteiligt gewesen. Nach kurzer Aussohnung verband er sich 
jedoch mit dem Lothringerherzog Giselbert, dem Schwager, und Heinrich, dem 
ehrgeizigen ji.ingeren Bruder des Konigs, erneut zum Sturz Ottos. Seine 
eigenen Verwandten, die Grafen Konrad Kurzbold (Niederlahngau) und Udo 
(Oberrheingau und Wetterau) sowie Herzog Hermann von Schwaben, standen 
dagegen in bedingungsloser T reue zum Konig. Der Schwabenherzog hatte den 
Oberbefehl i.iber das Heer 4, das den Aufri.ihrern bis an den Mittelrhein folgte, 
wo Giselbert auf der F1ucht irn Rhein ertrank, Eberhard aber gegeni.iber 

2 Belege bei RUVOLf KOI'KE und ERNST DihIMLER: Kaiser OUo der GroBe ~(1962) 
89 Anm. 1. 

3 Vgl. EVMUND E. SUNGEL: Oer Stamm der Hessen und das HHerzogtumH Fran .. 
ken _ Festschr. Ernst Heymann (1940) 129-174, bes. 143 f.; Neudruck 
-+ Abhandlungen und Untersuchungen zur Hess. Geschichte (1960) 369 f. = 
ZHG 70 (1959) 33 f. 

4 WIDUKIND: Res gest. Sax. 11 cap. 26 = Script. rer. Germ. in us. scho1., 5. Aufl. 
bearb. von PAUL HIRSCH (1935) 88; vielleicht darf in dieser Beauftragung Her= 
zog Hermanns mil dem Oberbefehl uber den koniglichen Heerbann ein wei", 
teres Zeugnis fiir das den Schwaben zugeschriebene Recht zum Vorstreit und 
Tragen der Reich~sturmfahne gesehen werden, das die Regensburger Kaiser
chronik im 12. Jhdt. auf eine Verleihung Karls d. Gr. an seinen Schwager, den 
Grafen Gerold, zuruckfiihrte; vgl. KARL HERMANN MAY: Reichsbanneramt und 
Vorstreitrecht in hessischer Sicht --+ Festschr. Edmund E. Stengel (1952) 301 
bis 323; PAUL Kt.XUI: Die schwlibisrne Herkunft def Grafen Werner --+ ZHG 
69 (1958) 18 Anm. 31. 
Zu Her m ann vgl. FRIEDRICH STEIN: Geschichte des Konigs Konrad I. von 
Franken (Nordlingen 1872) 306 ff., wo er allerdings irrtiimlich als Intervenient 
fiir das Kloster Meschede 913 bezeironet wird. Sein Name weist auf verwandt .. 
srnaftliche Beziehungen zu den Grafen von Werl, uber die auch der Name 
seiner Tochter Ida zu den Konradinern gelangt sein wird; vg!. oben S. 20 zu 
Anm. 20 und 21. Vermutlich war seine Mutter eine Tochter des um 850/60 
bezeugten Grafen Hermann und Schwester des 889/ 913 vorkommenden Grafen 
im Wethigau und lochtropgau, der 913 in KasseI aIs Intervenient fiir Meschede 
auftritt; entspredtend dieser Auffassung die Stammtafel im Anhang unten 
S. 59. - Anderer Meinung uber die Herkunft der Mutter ist HANSMARTIN 
D(cKER .. HAuFF: Die Ottonen und Schwaben --+ ZWLG 14 (1955) Taf. 11 und 
S. 280; er denkt an Oda, eine Tochter Herzog OUos des ErIauchten von Sachsen 
und Schwester Konig Heinrichs I. 
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Andernach von Hermanns Bruder Udo und seinem Vetter Konrad ersc:hlagen 
wurde 5, 

FUr die Folgezeit erganzt WmuKINDs Bericht das Zeugnis der Urkunden; ihm 
zufolge 109 der Kenig kurz vor Einbruc:h des Winters eilends nac:h Sachsen 
zuriick, nachdern er in Lothringen wenigstens noch eine vorlaufige Regelung 
liber die Nachfolge Giselberts hatte treffen konnen. Sobald es dann der 
ungewehnlich r:auhe und strenge Winter 6 aber erlaubte, brach der Kenig 
wieder auf, urn sim in "Cassella" mit dem Bischof von Speyer und dem Gra= 
fen Konrad zu treffen - simer nicht allein deshalb, urn der Speyrer Kirc:he 
ein Geschenk zu machen. Das war nur ein unbedeutendes Ereignis am Rande 
dieses Hoftages. Der eigentliche AnlalS war doch wohl die Neubesetzung der 
bisher der Verwaltung Eberhards unterstellten Grafsmaften in Hessen, die 
im vergangenen Herbst notgedrungen hatte zuriickgestellt werclen miissen. 

Versrnied.entlich wurde die Auffassung vertreten, die erledigten Grafschaf= 
ten seien liberhaupt nicht neu besetzt, sondern unmittelbar der Krone unter= 
stellt worden, urn .:ias Wiedererstehen erblicher Grafschaften zu unterbinden 7. 

Diese Auffasung srneint aber der tatsachlichen Entwicklung zu widersprechen, 
denn in den folgenden Jahren wird der Schwabenherzog als Inhaber wenig: 
stens eines Teils der vormals eberhardischen Grafsrnaften erwahnt, dem spater 
sein Schwiegersohn Liudolf nachfolgt 8• Von dieser Feststellung aus ist es 

5 KOt'KElDuMMLER [Anm. 2] 91 f.; ROHERT HOLTZMANN: Geschichte der samsischen 
Kaiserzeit s (1955) 126. 

6 WIDUKIND [Anm. 4] 11 cap. 26: necem ducum asperrimn 1liemps, hiememque 
secuta est fames valdissima, Weitere Belege bei KOI'KE/DuMMLER [Anm. 2] 97 
Anm. 6. 

7 Bis vor kurzem gaIt als communis opinio, daB der Sturz Eberhards das vollige 
Versmwinden der Konradiner in Oberlahn .. und Hessengau zu Folge gchabt 
habe. VgL KARt WENCK: Zur Geschimtc des Hessengau's ~ ZHG 36 (1903) 
227-276, bcs, 256; GUSTAV FRIIR, SCnENK zu SCHWEINSBERG: Alt-GieBcn ~ AHG 
NF 5 (1907) 229 f,; FRIEDRICH UHlHORN: Gesrnirnte der Gl"afen von Solms im 
Mittelaltcr (1931) 28; 1. LOTZENIUS: Die territoriale Entwicklung der Amtcr Bat .. 
tcnberg und Wetter. Teildl"uck Diss, (1931) 29; MARGARETE EISENTRAGER U. ESER .. 
HARD KRUG: Territorialgcsm. der Kasselcr Landschaft (1935) 21; ANNA SCIIROE_ 
DER-PETtRSEN: Die Amter Wolfhagen und Zicrenbcrg (1936) 14 Anm, 65; WOLF
GANG MULLER: Dic althcss. Amtcr im Kreise GicBen (1940) 10 f.; HT:INRlClI 
DIEFENBACH: Der Kreis Marburg (1943) 36 u. 46; HOLTZMANN [Anm. 5] 127 
spricht allcrdings nur vom erIedigten "Herzogtum" Ebcrhards, das aber nam 
STT:NGEtS Feststcllung im staatsremtlichen Sinn gar nimt bestanden hat. 

S WILHELM CLASSEN: Die kirchL Organisation Althessens im Mittelaltcr (1929) 325 
hatte erstmals die IdentiUH zwischen dem Grafen von 917/18 (vg!. unten Anm. 
22) mit dem Konradiner Herzog Hcrmann von Schwa ben vcrmutet. Seit KARL 
HERMANN MAY: Tcrritorialgesch. des Oberlahnkrcises (1939) 20 ist diese Ver
mutung allgemein anerkannt; nur in Vicrmiinden (vg!. unten Anm. 33) hat ihn 
DIEFENBACH [Anm. 7] 47 nicht erkannt. - Vg!. weiter IRMGARD DIETRICH: Die 
Konradiner im frankisch-samsischen Grenzraum von Thiiringen und Hesscn 
-- HJbLG 3 (1953) 57-95, bcs. 94; HETNRICH BiirrNER U. IRMGARD DIETRlcH: 
Weserland und Hessen im Kraftcspiel del" karolingismen und friihen ottoni
smen Politik -+ Westfalen 30 (1952) 133--149, bcs, 149, 
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kein weiter Smritt zu der Vermurung, daB des Konigs Kasseler Aufenthalt im 
Februar 940 dazu die Voraussetzung gesmaffen hat. 

Der Amtsbereim, in dem der Konradiner Eberhard die Grafengewalt aus· 
geUbt hatte, entspram dem damaligen Umfang des Hessengaues, wobei man 
im Hinblick auf die durftige Quellenlage und unter der durrnaus moglirnen 
Annahme einer kontinuierlichen Entwicklung die urkundlicnen Belege flir ihn, 
seine Briider Konrad und Udo, seinen Vater Konrad d. A. und den GroB· 
onkel (oder GroBvater7) Berengar zu einem Gesamtbild des Verwaltungsbe. 
zirks zusammenfassen muse. Zu cliesem gehorten danam: 

1. W e 1 d a (Kr. Warburg): in pago Asson 'Vocato et comitatu Berengarii 
(876) 10. 

2. R 0 5 e bee k (Kr. Warburg): in suis comitatibus, id est Angraria et Hessa 
(28. Januar 897) H . 

3. A f f 0 I d ern u. t 5 t e i n b a c h (Kr. Waldeck), Me i m b res s en (Kr. 
Hofgeismar): Giltertausrn Konrads d. A. mit dem Kloster Fulda (urn 900) ". 

4. Her 5 f e 1 d: in pago Hassionum in comitatu Chuonrati (5. Oktober 
908) u. 

5. B rei den b a c h (Kr. Biedenkop£) : in pago Pernaffn in comitatu Eher-
hardi (913) u. 

Das aber war der gesamte Raum zwismen der Diemel, der mittleren Fulda und 
der oberen Lahn. Nur beim Perfgau ware allenfalls die Frage bererntigt, wie
so er als Bestandteil einer Hessengaugrafschaft angesehen werden kann. Da .. 
fUr spricht die Lagebezeichnung "in regione Hessorum" (802/30) 15, mit der 
wohl seine administrative Eingliederung in den Verband der karolingischen 

9 EDMUND E. 5TENGEL __ ULRICH BOCKSIIAMMER: Altere TerritoriaIgesch. der Graf. 
schaft Waldeck (1958) 26 f. 

10 D ldJ 1. Vg!. dazu GERD TELLtNBACH: Konigtum und Stamme in der Wcrdezeit 
des deutsmen Reimes (1939) 48 und DltTRlCH [Anm. 8] 90. 

11 D Arn 149; vg!. WENCK [Anm. 7) 262 nr. 12. - DIETRICU [Anm. 8] 80 hat 
einige Orte falS<h identifiziert, staU Hed<ershausen, Blihne und Gothardescn 
handelt es sich um t Horkenhausen (slid!. Zierenberg), t Bunimheim (b. Hof. 
geismar) und t Gauze (b. Karlsdorf); STENGEL [Anm. 9] 27 f. 

1Z DRoNKE TAF 421310. - t 5teinbach ist eine Wtislung nordost!. Affoldern zwi. 
smen Buhlen, Bohne, Netze und Waldeck.. Vg!. DIEfENBACH [Anm. 7) 36 Anm. 35; 
DU:TR1CH [Anm. 8] 75 f. mil Anm. 88; STENGEL [Anm. 9] 27. Nadt DIETRICHS 
ansprechender Vermutung (5. 76) handelt es sich dabei um den Komplex der fast 
das ganze Wildunger Be<ken umfassenden 5chenkung des Grafen Gozmar von 
850 mit Affoldern, Giflitz, Buhlen und Mehlen (DRONKE CDF 559, TAF 61151 
u. TAF 5/ 149). 

13 0 LdK 63; vgl. Wenck [Anm. 7] 263 nr. 13. 
14 J. M. KREMER: Originum Nassoicarum dipl. 11 (1779) 51 nr. 31; J. F. BOHMtR 

U. E. MUHLBACIIER: Reges ta imperii 1 2(1908) nr. 2087 b; WENCK rAnm. 7] 254; 
G UNTHtR WREDE: Territorialgeschimte der Grafschaft WHtgenstein (1927) 12; 
DIEFtNBAOf [Anm. 7] 44. 

15 DRONKE T AF 6/109. 
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Grenzmark gegen Samsen zum Ausdruck gebracht werden sollte le . Angesichts 
der genealogischen Zusammengehorigkeit def vier zur Familie der Konraruner 
gehorenden Grafen ist kaum Zll beanstanden, wenn man die Belege von 876 
bis 913 fUr einen in diesem Zeitraum bestehenden geschlossenen Herrschafts,. 
bereich verwertet, zumal daneben die gieichzeitigen "pagus" -Belege denselben 
Raum umspannen. 

Der Herrschaftsanspruch der Konradiner umfagte aber nicht nur den Hes: 
sengau, sondern griff auch nam Westen in den Ittergau hinUher, wie Eber: 
hards Kampfe mit den Sachsen urn die im beiderseitigen Interessenbereich ge: 
legene Eresburg erkennen iassen, die zum Hauptstiltzpunkt def Rebellen 
wurde. Eine Bestatigung findet diese Annahme durch die auf Intervention 
Konrads d. A. erfolgte konigliche Verleihung van Markt, Mtinze und Zoll 
zu Niedermarsberg an das Kloster Corvey; diese Remte bedeuteten eine so er
hebliche Minderung der zustandigen Grafengewalt, daB hier Bittsteller und 
Verfugungsberechtigter schon identisch sein muBten 17. Daneben vermutet 
STt:NG[L, daIS auch der 980 an Corvey ubertragene Reichsgutkornplex urn Kor" 
bach zunachst in konradinischem Besitz gewesen sei 18. 

Dariiber hinaus hat Eberhard aber auch eine der drei Lahngaugrafschaften, 
namlich die an der mittleren Lahn urn Weilburg-Wetzlar-GieBen verwaltet, 
die ihrn wohI nach dem Tode seines Bruders Udo zugefallen war: 

6. M 6 t tau. A I ten k ire hen u. t M art ins h a use n (Oberlahnkreis), 
Le u n und Ne u k ire hen (Kr. Wetzlar): in pago Loganacgouue appel,. 
lato in comitatu Ottonis fratris nastr; (1. Juli 912) 19. 

16 Die Grenzmark befehligte damals der dux Gerhao, vgl. D KdG 218 (9. Mai 
813). Uber Gerhao vgl. HEINRICH BOTrNER: die politische und kirchl. Erfassung 
von Siegerland und Westerwald im frUhen Mittelalter -+ HJbLG 5 (1955) 46 
und DIETRlCH [Anm. 8] 82; WOLFGANG METZ: Probleme der frankischen Reichs_ 
gutforschung im slichs. Stammesgebiet -+ Niedersams. JbLG 31 (1959) 77-126, 
bes. 89. 

17 KOPKFiDOMMLER [Anm. 2] 73-75. D LdK 6 (12.. Okto'ber 900); vg!. dazu Em.-fUND 

E. STENGEL: Politische Wellenbewegungen im hessisch-westflil. Grenzgebiet -+ 
Mitt. (1927) 4 8; Neudruck -+ Abhandlungen [Anm. 3] 347-354, bes. 351 = 
ZHG 70 (1959) 15; DIETRlCH [Anm. 8] 91; STENGEL -+ BOCKSHAMr.fER [Anm. 9] 
23 u. 28 f.; AL8ERT K. HOM8ERG: Studien zur Entstehung der mittelalterL Kir_ 
chenorganisation in Westfalen -+ Westflil. Forschungen 6 (1953) 46-108, bes. 
55; MARTIN lINTZEL: Miszellen zur Geschimte des 10. Jhdts. (1953) 22. - Die 
altere Forsmung rechnete die Eresburg nom zum Hessengau, vgL GEORG tAN
DAU: Besmreibung des Hessengaues (1857) 28 U. WENCK [Anm. 7] 255 Anm. 1; 
so nom HEINRICH RAOEMACHER: Die Anfange der Samsenmission sUdlim der 
Lippe -+ Westfalia sacra 11 (1950) 133-186, bes. 162 mit Anm. 4. 

18 DO 11 227; dazu STENGIL -+ BOCKSHAMMER [Anm. 9] 29 und 42. 
19 DK I 8. - Mertineshusa ist von MAY [Anm. 8] Atlas Karte 11 bei der WGstung 

t Grebenhausen (Gem. Altenkirchen) eingezeimnet warden, obwohl er im Text 
(5. 244) darauf verweist, daB es von der alteren Forschung irrtiimlich auf G. 
bezogen wurde; vgL CLASSEN IAnm. 8] 325 Anm. 36. 
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7. K 1 e in r e C h ten b a c h (Kr. Wetzlar): in pago Logenehe in comitatu 
Ottonis germani nostri (28. November 912) 20. 

8. N i e de r k lee n (Kr. Wetzl.r): in comitatu Eberhardi (928) ". 

Es bleibt nurunehr zu prlifen, inwieweit sich in dies em Herrschaftsbereim 
nam dem Sturz Eberhards (939) eine AmtsHitigkeit seines Vetters, des Her: 
zogs Hermann von Srnwaben, erkennen und namweisen laSt. Flir das slid", 
liche Randgebiet war er schon vorher, namlich in den Jahren 917/18, in 
E r ben h • u , e n (Kr. AI'feld) und E r fur t , h a u , e n (Kr. Marburg) be. 
zeugt: in pago Logenaha in comitatu Herimannj!'! . Die Annahme DLEFEN= 
BACIIS, Hermann hatte diese von der neueren Forschung als "Ohm",Lahn= 
Grafsmaft" bezeidmete Verwaltungseinheit nam seiner Erhebung zum Her .. 
zag van Smw.ben (926) dem Vetter Eberhard uberl.ssen ", bleibt 'imerlim 
eine Vermutung. Warum soil Hermann dieses Amt nehen den groBeren Auf
gaben in Schwa ben nirnt heihehalten haben konnen, zumal er gerade an der 
Lahn uber .u,gedehnte grundherrsm.ftlime Remte verfugtel Dar.uf be. 
ruhte ja dom sein Reichtum, den WIDUKINO so nachdriicklidt hervorhob 21 • 

Abgesehen ven den au15erhessischen Rechten in Mo n tab a u r 2~, La n. 
g en" bzw. Bur g s c h w a 1 b a C h (Unterlahnkreis)!8 und B 0 n a m e s 
(Stadtkreis FrankfurtlMp7 besaB Hermann umfangreirnen Grundbesitz im 
Oberlahngau in Fro n h a use n (Kr. Marburg), der spater i.iber seine 
Enkelin Mathilde 2!1 an das Reimsstift Essen kommen sollte ::11. Hier lag auch 

20 DK I 13. 
21 KASPAR Zwss: Traditiones possessionesque Wizenburgenses (1842) 269 ff. Nach 

HELMUT SCHOlTE: Die Amter Gleiberg, HUttenberg, Kleeberg und die Ereie 
Reichsstadt Wetzlar (Atlas Mskr. im Landesamt E. gesch. Landeskunde zu Mar_ 
burg) betrifft die Urkunde vermutlich Niederkleen (Kr. Wetzlar). 

22 DRONKE CDF 666 u. TAF 42/160. Vgl. GUSTAV FRHR. SCHENK zu ScHWEINSBERG -+ 
AHG 14 (1879) 222 E.; CLASSEN [Anm. 8] 325 Anm. 34; MULLER [Anm. 7] 11 u . 
15; DIEFENBACH [Anm. 7] 35 E. u. 65. 

23 MULLER 11 und DIEFENBACJI 36. 
24 WIDUKIND [Anm. 4] 111 cap. 6 = HIRSCH 108. 
25 BEYER MRUB I 204. - GERHARD KLEINFELD U. HANS WE1RICH: Die mitteIalterl. 

Kirmenorganisation im oberhess.-nass. Raum (1937) 209; D IEFENBACU [Anm. 7] 
65; IRMGARD DJETRICH: D ie fruhe kirchliche und poIit. ErschlieBung des unteren 
Lahngebietes im Spiegel der konradini schen Besitzgeschichte -+ AMrKG 5 
(1953) 157-194, bes. 186 E.; HELLMUTH GENSICKE: Die Anfange von Montabaur, 
limburg und Weilburg -+ Nass. Annalen 67 (1956) 14-17; HELLMUTU GtNSICKE: 
Landesgeschichte des Westerwaldes (1958) 48 und 101. 

26 BEYER MRUB I 501. 
27 DRONKE CDF 758 (1048-56); vg!. DIEFENBACH [Anm. 7] 65. Abtissin Theophanu 

von Essen trat sie 1039 an Fulda ab, woEiir Abt Rohing zw. 1043/47 u. a. 
ein Lehen zu Seelheim gab, dem zw. 1048/ 56 Abt Egbert seine BesHitigung gab. 

28 Mathilde, die Tochter Idas und Liudolfs, wurde um 949 geboren und starb am 
5. November 1011; sie wurde in der Rellinghauser Kirme bei Essen beigesetzt. 
Sie war 973-1011 Abtissin des KanonissenstiEts Essen. Nach dem Tode ihres 
einzigen Bruders Otto, der am 31. Oktober 982 in Lucea vermutlidt den in der 
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die Curtis zu All e n cl 0 T f (Kr. Marburg), die Kaiser Heinrim n. van der 
1011 verstorbenen Abtissin Mathilde orbte und 1015 an das Kloster Fulda 
vertauschte 30, Da dieser Besitz nicht an Essen, sondern an den Konig zuriick= 
fiel, srnlieBt ADDLr ECGERs, daB die Srnenkung, durch dJe sie oder ihr Vater 
[blow. ihr GrolSvater] jenen erhalten hatten, nicht loll vollem Eigen gesrnehen 
war, sandern lediglich Zll lebensUinglicher Nutzung 3J. 

lm benachbarten Hessengau r dessen Beziehungen zu Hermann fur uns ruer 
van grolSerem Interesse sind, existierte nam landlliufiger Meinung kein 
direktes Zeugnis flir eine unmittelbare Ausiibung def Grafengewalt. Umfang .. 
reicher Besi tz bietet dennoch indirekt gewisse Anhaltspunkte dafiir. 

Reichslehen sind schon unmittelbar var def Grenze zum Oberlahngau in 
t G 6 r z h a use n (nordwestl. Marburg) zu Bnden; sie wurden spater von 
Kaiser Otto Ill. anl.Blirn der Srnenkung an Bisrnof Burrnard von Worms 
als ehemalige Lehen Hermanns bezeidmet 32 • Das gleiche gilt aum fur seine 
Lehen in Vie r m u n den (Kr. Frankenberg) 33, die nam einer Vermutung 
IRMGARD DIETRtCI-IS ernen Techt umfangreichen Besitzkomplex ausmachten 34 . 

Zu den Reimslehen zahlte ferner die CUTtiS zu Wo h r a (KT. Marburg), weil 
sie ebenfalls nach Mathildes Tod an Kaiser Heinrich fie1 35• Von Grundbesitz 

Schlacht bei Cotrone erlittenen Verwundungen erlag, war Mathilde der aUeinige 
Erbe ihrer Mutter. Vgl. hierzu un ten S. 59: Anhang (Stammtafel 11). 

29 DIEFEN8ACH [Anm. 7] 64 ff.; 
30 DH 11 335 (11. Mai 1015) = DRONK'E CDF 732. Ober diesen Tausch gibt es eine 

wohI gIeichzeitige Notitia, die SCHANNAT: Hist. Fuld. 11 152 nr. 39 aus einem 
jetzt verschollenen MicheIsberger Codex herausgegeben hat ; darin heiBt es: 
... cum suis haereditariis praediis qu.ae ei haereditario iure evenerant a domina 
Mecnetilda, quae fuit abbatissa Astnidi. Da nam ECCllS Meinung an dieser 
Notiz zu zweifeln kein Grund besteht, war also Hermanns Familie hier be
gtitert; vgl. AooLf ECCERS: Der kBnigI. Grundbesitz im 10. und beginnenden 
11. Jhdt. (1909) 90 f. 

31 ECCERS 91. - Die Begriindung erscheint nicht mehr haltbar. Analog dem 
Reichslehen in Liebrighausen (s. unten zu Anm. 66) schlieBt ECCERS auch hier 
auf konigliche Belehnung, weiI H weder die Liudolfinger noch Liudolfs Schwie_ 
gervater Hermann von Schwaben zu diesen Gauen irgendwelche naheren Be
ziehungen hatten." 

32 DO III 184 (- - -): qu.os Herimannus comes antea in beneficium habuit. -
Vgl. CLASStN [Anm. 8] 323 Anm. 29 a; DIEFEN8AcH [Anm. 7} 29 Anm. 27, 44 
Anm. 9; DIETRICH [Anm. 8] 77. 

33 DO III 148 (27. September 994): quem Hermannus comes autea in beneficium 
habl4it. - Vgl. DIEFENBACH [Anm. 7} 44 Anm. 7 und 47; er hat hier Hermann 
nicht erkannt, da er ihn zwischen Tiemo (979/82) und Thancmar (994/95) ein_ 
ordnet. Auch SCHOLKOPF [Anm. 64] 135 verwemselt ihn mit dem gIeichnamigen 
Grafen im Leinegau. 

34 DIETRICH [Anm. 8] 76 weist darauf hin, daB die Schenkung nach 22 Jahren bei 
ihrer Weitergabe an das Marienkloster in Worms (1016) die Orte Viermiinden, 
t Rockeshausen, Treisbach, Schreufa, ElIershausen, t Wintershausen, Hommers_ 
hausen und Oberorke umfaBte. 

35 Siehe oben Anm. 30. 
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in Niederhessen erfahren wir anlalSlich einer auf Bitten Mathildens erfolgten 
kaiserlichen Bestatigung des Hilwartshauser Besitzes in t Ratten (bei Hann. 
Miinden), den das Kloster von Hermanns Tochter Ida, der Mutter Mathildens, 
zum Gesmenk erhalten hatte 36• Da diese damals abeT auch Besitz zu Me e n = 
5 e nun cl W i e r 5 h a use n (K,r. Hann. Miinden) dem Kloster iibereignet 
hatte, kann es sich hier u. U. auch urn ein Erbteil Hermanns von seinen 
rniitterlichen Vorfahren handeln 37 . Moglicherweise rUhrt dieser Besitz aurn 
von Idas Gatten liudolf her; keine cler beiden Moglichkeiten ist auszuschlie; 
Ben, keine aber aurn sicher zu erweisen. 

Sch.wankenden Boden betreten wir, wenn wir die Anspriiche des Kanonis" 
senstiftes Essen auf die Orte "H 0 hem b erg" und "e ass e 11 a" sowie 
die Curtis u V U 0 den e s b e r gl( in unsere Betrachtung einbeziehen. Diese 
Besitzungen sind in der Urkunde Konig OUos I. fUr Essen vom 15. Januar 
947" als Schenkungen der Konige Lothar 11. (855-869) und Karl III. des 
Dicken (876-887) ausgewiesen. Das "Gliterverzeichnis" dieser Urkunde, das 
u. a. die drei Orte enthalt, erweist sich aber als jiingere In terpolation in dem 
nicht ganz unverdachtigen Diplom, das auger der Bestatigung des Wahlrechts 
und der ImmunWit auch die beim Brand des Stiftes (947) 39 vemichteten Be,. 
sitztitel ersetzen sollte. Schriftbefund und Siegel deuten auf eine eigenmarntige 
Ausfertigung, die vermutlich niemals der Kanzlei Ottos I. vorgelegen hat 
und auch erst nam 972 - vielleicht anlaBlich der Neuausfertigung durch 
Konig OUo 11. am 23. Juni 973 40 - besiegelt warden sein kann 41. Die Iden; 
tifizierung cler drei Ortsrnaften scheint befriedigend gelungen, da entspre: 
chende Namen in gar nicht allzugroger Entfernung von Essen vorkommen und 
dort vor allem auch Stiftsbesitz vorhanden war. So wird "Hohemberg" auf 
Ho m b erg am Niederrhein (Kr. Moers) bezogen, wahrend clas nahegele", 
gene K ass e 1 e r f e I cl slidlich des Duisburger Hafens nom heute an das mit 
jenem zusammen genannte "Cassella" erinnern soIl 42. In Erwagung gezogen 

36 DO III 59 (20. Januar 990). DIETRlcH [Anm. 8] 78; zur Lage vgl. KARt A. 
KROESCllEtL: Zur alteren Geschichte des Reimsklosters Hilwartshausen und des 
Reichsguts an der oberen Weser -+ Niedersiichs. JbLG 29 (1957) 1-23, bes. 4. 

37 DO III 60 (20. Januar 990). DIETRTCH [Anm. 8) 81; KROESCHELL 22 f. 
38 DO I 85 = LACOMBLET NRUB I 97. 
39 Zum Datum vgl. PllItlPP JAFFE U. WILHELM WATIENBACII: Eccles. met rap. Colon. 

Codices manuscripti (Berlin 1874) 129 Anm. 6: Astnide crematur. Falsch ist 
sowohl 946 (55 1, 98) als auch 944 (55 16, 731). Mit der Annahme des Jahres 
947 ergibt sim allerdings eine kaum losbare oiskrepanz zum Datum der den 
Verlust ersetzenden Urkunde vam 15. Januar 947. 

40 DO 11 49, eine gedankenlose Abschrift van DO I 85. 
41 THEODOR RITTER V. SICKEL: Vorbem. zu DO I 85 (1879/84) und DO 11 49 (1888); 

DERS.: Exkurse zu ottonismen Diplomen -+ MOIG Erg. Bd. 2 (1888) 544 H . 
Letzteren Aufsatz hat RUOOLF GIESE (Ober die Essener Urkunde Konig DUos I. 
-+ Beitrr. zur Gesm. von 5tadt und 5tift Essen 30 [1909] 93-108) offensimtlich 
nicht gekannt, da 5TCKtL sein urspriingliches Urteil eben nimt revid iert, sondern 
nur modifiziert hat. 

42 Dieses Kassel soIl ehedem ebenfalls auf dem linken Rheinufer geiegen haben, 
bis um 1275 der Strom seinen Lauf anderte und damit den Ort z. T. ver" 
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werden aber auch Ho m b erg bei Ratingen (Kr. Dusseldorf-Mettmann) und 
[Ober] K ass e 1 (Kr. Bonn) 43, Dbereinstimmung herrscht dagegen bei der 
Gleichsetzung def IIcurtis Vuodenesberg" mit B a cl Go cl e 5 b erg 1 wo das 
Stift 1577 einen "freyen Frohnhoff" besaB "4. Dieser im "Kettenbuch" be: 
zeugte Besitz bei Duisburg und Godesberg soIl nicht in Zweifel gezogen wer= 
den, obwohl def Name 11 Wodansberg" als Bezeichnung fur eine mittelalterliche 
Siedlung auf den Resten einer rornismen zumindest recht auffallig ist. Ebenso 
auWillig ist, dall die Urkunde Ottos I. - wie smon SICKEL festgestellt hat -
wider alIen Kanzleigebrauch die Signa clef in Frankfurt anwesenden GroBen 
enthalt. Unter dicscn GroBen aber befand sich neben Erzbischof Ruodbert van 
Trier auch der Herzog Hermann van Schwaben. Es sei deshalb an dieser 
Stelle der Hinweis gestattet, daB es im niederhessischen Wirkungsraum Her: 
manns ebenfalls drei nicht weit auseinander Iiegende Orte Ho m b e ,r g, 
K ass e I und G u den s b e rg gibt. Folgen wir SICKEL, der die Entstehung 
der Urkunde glaubwurdig kurz vor 973 ansetzt, dann konnten wir unter: 
stellen, daB als Veranlasserin fur die Ausstellung des "Falsifikats" die seit 
971 in Essen amtierende Xbtissin Mathilde, die Enkelin Hermanns von Schwa: 
ben, in Frage kame. Wir wissen, daB sie ihrem Stift aberhessische und 
rheinisme Besitzungen ihres GrofSvaters ubereignet hat (FronhausenlLahn 
und Niederbreisig) ; warum sollte sie nich t aum Schenkungen im niederhessi: 
schen Raum gemacht haben? Die drei Orte Homberg, Kassel und Gudensberg 

nidttete und Teile der VilIikation zerstBrte. GrBBere T eile scheinen dadurch 
verloren gegangen zu se in; def Rest ging in dem Hofverband des in der Stadt 
DUisburg gelegenen Welhofes auE; vgL GI£SE 102; LACOMBLtT NRUB I 97 Anm. 
4; H. AVERDUNK U. W. RING: Geschichte der Stadt Duisburg :=(1949) 81; H . Tu. 
HOEDERATH: Die Landeshoheit def Filrs tabtissin von Essen -+ Beitrr. Essen 43 
(1926) 152; KONRAD RI BUI:CK: Geschichte der Stadt Essen I (1915) 16; A. MI"' 
SClrELL: Der Haushalt des Essener Darnenkapitel s van 1550-1648 -+ Beitrr. 
Essen 38 (1919) 19; 1. VAN DE Loo : Eickenscheidt. Ein Beitrag zur Griindungs1l 

gesdtidtte Essens -+ Beitrr. Essen 56 (1938) 109 und Anm. 11 ; R08I:RT JAHN: 
Essener Geschichte (1957) 56; HELMUT WEIGEL: Studien zur Verfassung und 
Verwaltung des Grundbesitzes des Frauens tiftes Essen (852-1803) = Beitrr. 
Essen 76 (1960) 32. - Nach dem einzigen iiberlieferten Reg ister im "Ketten
buch" befand sich unler den 15 Haven des Welhofes auBcrhalb Duisburgs auch 
die curtis to Kassele und ein mansus bonus zu Homberg; vg!. FRIEDR ICH AmENs: 
Das Hebereg is ter d es Stiftes Essen - nach d ern Kett enbuch irn Essener Munster"' 
archiv -+ Beitrr. Essen 34 (1912) 1-111, hier 91 f. Nach GIESE 102 werden in 
dem (zu seiner Zeit noch nlcht vellstandig veroffentlichten) Kettenbuch auch 
Uindereien in "Cassel" und "hoemberg" erwahnt, die zum Hof DUisburg ge
rechnet wurden. 

43 Nam einer Notiz in der Samrnlung Ribbeck irn Essener Stadtarchiv; vg!. WEI
GEL 32 Anm. 201. 

44 FR. GERSS : HaEe und Hofesrecht d es Stiftes Essen -+ ZBergGV 12 (1876) 
162 f .; GrEsE 104; RI88ECK 23; A. WIEDEMANN: Gesrn . Godesbergs und s. Urn
gebung (1920) 16 ff., !(1930); JAHN 56. - Die Register ven 1332 und 1375 irn 
Kettenbuch vg1. AHRENS 105 fE. 
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sind u. E. ihrer Bedeutung nam fUr die Erwahnung in einer Konigsurkunde 
als Schenkungsobjekt eher geeignet als der verhaltnismat5ig geringe Grund .. 
besitz am Niederrhein. Man soUte doch meinen, daJ3 es sich sellon urn grolSere 
Giiterkomplexe gehandelt haben miisse, wenn man es fUr erforderlich hielt, 
ihren Besitz durch Interpolation in einer Konigsurkunde zu sichern. Wir wollen 
jedoch daraus keine voreiligen SchlUsse ziehen, sondem diese lIaus hessismer 
SichtU vorgetragenen Gedanken lediglich zur Diskussion stellen 45. Dem meg
limen Einwand, daB in Niederhessen bisher keine Essenee Redtte Uberliefert 
sind. konnte man immerhin entgegenhalten, daB es sich hier urn Reimslehen 
gehandelt hat, die spates tens nam dem Tod der Enkelin Hermanns vom Reich 
wieder eingezogen wurden. 

Die Herkunft der grundherrlichen Rechte der Konradiner ist im allgemeinen 
auf Schenkung oder Belehnung zurUckzuftihren; daneben ist aber auch mit 
Usurpation aus ihrer vom Reichsgut abgetrennten graflichen Amtsausstattung 
zu redmen, soweit nimt legitime Rechte durch Rodung im Rahmen des Lan: 
desausbaus erworben wurden. Reithslehen und Grundbesitz dieser Grogen .. 
ordnung, wie sie fUr Herrnann aufgezeigt werden konnten, dUrften aber nur 
rnoglich sein, wenn aum eine Amtstatigkeit in den jeweiligen Raumen damit 
verbunden war. Darauf stUtzt sich ja die Annahme, dag man vom Allodial~ 
besitz in bestimmten Bezirken auf die Wahrnehmung amtlidter Befugnisse 
schliegen konne. So rnochten wir auch fUr Herzog Herrnann VOn Schwaben 
diese Moglichkeit in Anspruch nehmen, zumal es nahe liegt, dag er als nach .. 
ster Verwandter Eberhards dessen Funktion Ubemommen hat und augerdem 
kein anderer Grafenname erscheint. Solange aber in den Grafschaften des 
Hessengaues jeder unmittelbare Seleg dafUr fehlt, dag Hermann hier die 
Grafengewalt ausgeUbt hat, solange bleibt auch der RUckschlug vom Eigenbe .. 
sitz auf grafliche Befugnisse eine Hypothese. Gerade aus diesem Grunde ist 
es urn 50 wichtiger, auch der letzten Spur nachzugehen, die zu gesicherten 
Resultaten ftihren konnte. 

Eine Moglichkeit, die BesUitigung fUr eine Amtsfunktion Hermanns in 
Niederhessen zu finden, bietet u. U. die Erorterung einer in diesem Zusam .. 
menhang bisher unbeachtet gebliebenen. da als Falschung bezeichnete Urkunde 
des Klosters Kaufungen, in der ein Graf Hennann als Graf im Hessengau 
bezeichnet wird 46. Nach den augeren Merkmalen handelt es sim bei dieser 
in HOFFMANNS "Ehrenkleinod des durchlauchtigen Hauses Braunschweig:Liine .. 
burg" iiberlieferten Urkunde nach KARL AUGUST ECKHARDTS Urteil urn eine 
mosaikartig zusarnrnengesetzte Falschung, die urn die Mitte des 17. Jahr: 
hunderts angefertigt worden ist, urn <:Ien Beweis der genealogischen Herleitung 
des Geschlechts der sog. Billunger von urkundlich bezeugten sachsischen Gra .. 

4S Auf das kurhessische Gudensberg (Kr. Fritzlar=Homberg) bezog schon HEIN

RICH REI),fER: Hist. Ortslexikon fur Kurhessen (I926) 188 die ",curtis Vuodenes_ 
bergH der Urkunde von 947. 

46 UB des Klosters Kaufungen in Hessen, bearb. u. hrsg. von HERMANN V. Ro .. 
QUES, I (1900) nr. 3. Die Vorlage im Niedersachsischen Staatsarchiv Hannover 
wurde 1943 durch Kriegseinwirkung vernichtet. 



Castellum und Curtis Chassella 49 

fen der Karolingerzeit zu erbring~n 41, Als Entstehungszeit der undatierten 
Urkunde wurde von HOFfMANN, dem vermeintUchen nHilscher", das Jahr 928. 
von spiiteren Bearbeitem die Jahre 880-889 48 bzw. 970-975 4g angenommen. 
Lassen wir aber einmal die genealogische Problematik auger Betracht und prii= 
fen nur die iibrigen Angaben auf ihre Zuverliissigkeit, so scheint ECKllARDTS 
Feststellung vielleicht doch etwas zu hart. Die Orts- und Gaunamen galten 
lange Zeit als philologisch einwandfrei, weil beispieisweise die Formel "in pago 
Hassim" in einer Urkunde Ottos 11. von 973 wiederkehrte, Dabei war aller .. 
dings nicht beachtet worden, daB HOFfMANN diese Urkunde gekannt hatte, 
weil sie u, A. in einem von ihm verfagten Manuskript "Antiquitates Hilde
wardeshusani" abschriftlich Uberliefert ist 50, Damit wurde die Ubereinstim: 
mung zu einem Kriterium fUr den Verdacht auf Falschung, zumal ECKHARDT 
auch den Namen des "comes Heriman" aus Hilwartshiiuser Urkunden der 
J ahre 990, 1017 und 1046 51 herleiten zu konnen glaubte. Die Richtigkeit 
dies er Annahme vorausgesetzt, sollte man im vorliegenden Fall dann aber auch 
die in den Hilwartshiiuser Urkunden ubliche Formel "in comitatu Herimanni 
comitis" erwarten. stattdessen nnden wir die ganz seltene und ungew6hn: 
Iiche Formulierung "ubi ad presens Heriman comes preesse dinoscitur", die in 
Hilwartshausen unbekannt ist und fur die der Fiilscher nam ECKHARDT auf 
Fuldaer Vorlagen zuruck.gegriffen haben soli 52. Eine Parallele in dem uns 
hier interessierenden Zeitraum findet sirn dagegen, wie aum ECKHADRT an'" 
fiihrt, in dem zu Dortmund unterfertigten Diplom Ottos 1. fur Aamen aus dem 
Jahre 941 n, mit dem wir uns genau in der Zeit befinden, in der tatsachHch 
ein Her m ann die Grafengewalt im Hessengau ausgeiibt haben konnte, 
niimlich der oben behandelte Konradiner Hermann von Schwa ben. AuHiillig 
scheint auch die Erwiihnung des "Mainzer" Erzbismofs H r u per t, der die 
Kaufunger Urkunde rekognosziert hat und Zuwiderhandlungen gegen ihre Be: 
stimmungen mit dem Bann bedrohte, und dessentwegen die Urkunde in die 
Amtszeit des Erzbisrnofs Rupert von Mainz (970-975) verlegt wurde 54• 

47 KARL AUCUST ECKHARDT : Quellen zur Rechtsgesch. der stadt Witzenhausen 
(1954) Einleitung IX-XVIII. AIs Falschung anerkannt von STENCIL __ EISEN" 
TRACER/ KRUC [Anm. 7] 173 f. und 185 Arun. 1; sCHROEDER.PETERSEN [Anm. 7] 
8 Anm. 14 und 5. 15; HANS-JOACHIM FREYTAC: Die Herrsrnaft der Billunger in 
Sachsen (1951) 73 Anm. 1; ALBERT K. HOMBERC: Westfalen und das sachsische 
Herzogtum (1963) 16 und 105 Anm. 61. - Oh ne bes. Begriindung wurde die 
Urkunde weiter als echt betrachtet von SABINE KRUCER: studien zur sarnsismen 
Grafsdtaftsverfassung im 9. Jhdt. (1950) 79 ff. und EBERHARD WJNKHAUS: Ahnen 
zu Karl d. Gr. und Widukind (1950) 40. 

48 UB Kaufungen nr. 3. 
49 J. FR. BOIIMUJ C. WILL: Regesta archiepiscoporum Maguntinensium I (1877) 117 

nr. 6. 
50 DO 11 37 und Vorbem; vgl. dazu GEORC WAlTZ -+- Armiv 11, 470. 
51 DO III 60, DH II 363, DH III 163. 
52 ECKlLUDT XIV. 
53 DO I 42 (25. November 941): ... ubi Godefridus comes preesse dinoscilur. 
54 ALBERT HAUCK: Kirchengesch. Deutschlands 3 0(1952) 981. 
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HOHMANN selbst hatte an einen ,;vicariu5 et quasi procurator" gleichen 
Namens gedacht und die Urkunde entsprechend in die Jahre 924-928 ein: 
geordnet 55 j ein spiHerer Bearbeiter hatte dagegen den Namen in IlLiupert" 56 

emendieren zu miissen geglaubt, womit er auf das Datum 889 kam 57. Da 
nun aber bei ECKHARDT auch gegen die Form "Mogonciensis" Bedenken an" 
klingen, bleibt zu liberlegen, ob man clann nicht einen Schritt weitergehen und 
den Trierer Erzbismof R u 0 d b e <t (931-9,56) in die Oberlegungen einbe
ziehen soUte 58. Wir sind uns bewuBt, daB wir dabei sehr ins Hypothetische 
geraten. Wir geben aber zu bedenken, dal5 wir den Erhaltungszustand der 
HOffMANN angeblich vorgelegenen Urkunde nicht kennen und dieser mogs 
licherweise zu weitgehenden Erganzungen gezwungen war. Darauf deutet 
der Umstand, daiS es sich bei dem im Kaufunger Urkundenbuch abgedruckten 
Text u. E. gac nicht urn eine Urkunde handelt, sondern urn den Versuch, 
von einer schlecht erhaltenen Vorlage unter Benutzung des noch lesbaren 
Textes ein Regest zu geben. Das wiirde schon mancn.e Ungereimtheit, die der 
Text zweifellos enthalt, erklaren. So ware es beispielsweise auch verstandlich, 
daB der unterfertigende Erzbismof von HOFFMANN nur deshalb als "armi .. 
episcopllS Mogonciensis" bezeichnet wurde, weil die Amtshandlung im Main .. 
zer Diozesansprengel vorgenommen worden war. Warum sollte es sich also 
bei dem genannten Erzbischof Hrupert nicht urn R u 0 db e r t v 0 n T r i e r 
gehandelt haben konnen7 Er wiirde namlich nicht nur zeitlich gut zu dem 
Konradiner Hermann passen, auch sachlich bestiinde kein Zweifel an der 
Verbindung beider. da Ruodbert auch die Weihe der van Hermann in Monta: 
baur gestifteten Kirche vorgenommen hatte 59 • Beriicksichtigen wir ferner, daiS 
Ruodbert ein Bruder der Konigin Mathilde und ein Schwager des 944 ver .. 
storbenen Grafen Wichmann d. A. aus dem Hause cler Billunger war, so 
ware die Anwesenheit eines "Trierer" Geistlichen im hessisch .. sachsischen 
Grenzgebiet gar nkht auffallig. Unter dieser Voraussetzung entfielen auch die 
Bedenken gegen die sonst nur in Konigs" und Kaiserurkunden vorkommen .. 
den Fiirbitten im Eingang der Urkunde, die Bekraftigung mit dem erzbismof .. 
lichen Bann und die Rekognoszierung durch einen Erzbischof, die als Argu .. 
mente gegen die Echtheit der Urkunde vorgebracht wurden 60. Wir unter,. 
steIlen also im vorliegenden Fall, daiS Ruodbert das ihm gelaufige Formular 
cler Konigsurkunde (bewuiSt oder unbewugt?) bei einer Privaturkunde lIim 
FamiIienkreis" benutzt hat. 

55 UB Kaufungen S. 5. 
56 Erzbischof Liutbert (863-889); vg1. HAUCK 2 6(1952) 806. 
57 Orro v. HEINEMANN: Zur Genealogie und Gesch. des BilIungischen Herzogshau .. 

ses -+- ZHV Niedersachsen 1865 (1866) 149. 
58 HAUCK 3 8(1952) 19 und 998; GEOac WAlTZ: Jahrbilcher des dt. Reiches unter 

Konig Heinrich I. "(1963) 108 Anm. 7; K, LOHNERT: Personal .. u. Amtsdaten 
der Trierer ErzbischOfe des 10.-15. Jhdts. Diss, (Greifswald 1930) 15; HANS" 

WAtTER KtEWTTZ: Konigtum, Hofkapelle und Domkapitel im 10. und 11. Jhdt. 
-+ AUF 16 (1939) 102-156, bes. 113 und 150; KRtiGER [Anm. 47] 90 ff. 

59 VgL oben S. 31 Anm. 81 u. 5. 43 Anm. 25. 
60 ECKHARDT [Anm. 47] XIV, 
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Nach all diesen Obedegungen laBt sich die Moglichkeit nicht aussdilleBen, 
daB Herzog Hermann von Schwaben von 940 bis zu seinem Tode am 10. 
Dezember 949 auth die Grafengewalt in dem Teil des Hessengaus ausgeiibt 
hat, in dem 5 p eel e (Kr. Hann .• Mtinden) und W a h n h a use n (Landkr. 
Kassel) liegenj der dritte Ort t M a r d a C h u son wird eine der vielen 
Wiistungen in der naheren Umgebung sein, deren Name nidtt erhalten 
blieb lll • Damit wiirde die Urkunde jetzt in die Jahre 940 949 zu datieren 

• sem. 

DaB Hermann im Hessengau amtliche Funktionen wahrgenommen hat, 
wird noch dadurch unterstrichen, daiS der wenig spater als GraI hier nam: 
weisbare L i u dol f, der aiteste Sohn Konig Ottos 1. aus seiner ersten Ehe 
mit der angelsachsischen Konigstochter Edgitha, der Schwiegersohn Herzog 
Hermanns war und hier offensichtlich als dessen Erbe eingesetzt word en ist. 
Dieser IIkonradinischc" Aspekt im Bild des Ottonen Liudolf ist bisher kaum 
beachtet worden, womit die falsche Beurteilung der frankisch .. hessischen Ver: 
hliltnisse nam dem Sturz Eberhards zu erklliren istll!. Der Beleg flir die 
Amtstatigkeit Liudolfs (in comitatu Hassonum, quam dommls modo tenet 
Liudolfll') nennt t A I m u t h s h a use n, W i c h d 0 r f (Kr. Fritzlar.Hom· 
berg) und B a I h 0 r n (Kr. WolEhagen) als seiner Grafengewalt unter· 
stehend 13; der Beleg stammt aus einer Hersfelder Urkunde, die Ieider auch 
wieder undatiert ist. Ihr zeitlicher Rahrnen ist jedoch einmal durm die Arnts: 
zeit des Abtes Hagano (935 959) und zum anderen durch die Erwiihnung 
des Grafen Wilhelm von Weimar (bezeugt 949-963) 114 gegebenj er wird 
durch Liudolfs Tod am 6. September 957 nom weiter begrenzt. Darliber hin: 
aus ist angenommen worden, Liudolf habe zugleich mit dem Verlust des 
Herzogtums Schwa ben im Sommer 954 auch auf die hessische Grafschaft ver: 
zichten mlissen, womit die Urkunde in den Zeitraum 949-954 einzuordnen 

61 t Markessen zw. Beberbeck und GottsbGren (Kr. Hofgeismar) scheidet wieder 
aus, da der Reinhardswald nicht mehr zur Grafschaft Hermanns gehorte. 
"Mardaciluson" wiirde sich am ehesten in die Namenformen von Marzhausen 
(Kr. Witzenhausen) einordnen lassen, das aber nidlt im Hessengau liegt. -
Zu Specie und Wahnhausen vgl. KRijGER [Anm. 47J 41 und 83. 

62 Liudolf wurdc aussdllicBlich als Sohn QUos I. gesehen, dem nam dem Stun 
der Konradiner der comitatus Hassonum verliehen wurde; vg!. LOTZtNlUS [Anm. 
7] 30; CLASSEN [Anm. 8] 327; EISENTRAGERlKRUG [Anm. 7] 22 und 27; OlEfIN
BACH [Anm. 71 47 und 65. - WENCK [Anm. 7] 263 und RUDOtr KlOSS: Das 
Grafschaftsgeriist des Deutschen Reiches, Diss. (Breslau 1940) 68 haben die 
IdentiUit nicht erkannt. - AIs .. Konradiner"" wird er erst bei OIETRICH [Anm. 
8] 94 und STENCEL [Anm. 9] 29 gewertet. 

63 UB der Reichsabtei Hersfeld, bearb. von HANS WtlRICH (1936) nr. 52; vgl. 
Wt.NCK [Anm. 7] 263 nr. 15. - t Almuthshausen ist die Wustung bei Merx= 
hausen, nicht A. bei HomberglEfze, wie sich aus der geographischen Anordnung 
der Aufzahlung ergibt; vgl. BERN HARD HUBlc: Oas Amt Homberg an der Efze 
(1938) 4 Anm. 11. 

64 Vgl. RUTH SCIIOL1(QPF: Die sachsischen Grafen 919-1024 (1957) 56 ff. 
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ware; doch Jagt sich dariiber keine letzte Klarheit gewinnen 6a, Dafiir gibt es 
ein simeres Zeugnis, daB auch Liudolf - wie sein Schwiegervater - im 
Westen des Hessengaus, in der Grafschaft an der oberen Eder und Lahn, 
im Besitz van Reichslehen gewesen ist. Wenige Jahrzehnte nach seinem Tod 
schenkt namlich Konig Otto n. dern Sohne liudolfs, dem Herzog Otto van 
Sch.waben, den Ort t Lie b rig ha use n (Kr. Frankenberg), den senon sein 
Vater zu Lehen besessen habe 66• 

Zusammenfassend ergibt sich, daB sowohl Herzog Hermann wie sein 
Schwiegersohn Herzog Liudalf innerhalb des gleichen Raumes anzutreffen 
sind, def aIs Herrschafts= und Machtbereim des Konradiners Eberhard zu 
erschlieBen war. Dessen Sturz (939) hatte also keineswegs das Verschwin: 
den der Konradiner in Hessen zur Folge, wie viel£ach behauptet worden ist. 
Aber ebensowenig laEt sich die jungst vertretene These aufrecht erhalten, 
daB es den Konradinern damals gelungen sei, Hessen in ihrer Hand zu be: 
halten; damals sei lediglich ein Wechsel in der Person eingetreten, indem der 
Schwabenherzog an die Stelle Eberhards geriidct sei 01. Das kann senon des .. 
wegen nicht ,richtig sein, weil im Diemelland weder Hermann nom Liudolf 
narnzuweisen sind, stattdessen hier srnon 942 - also noch zu Lebzeiten Her: 
manns - ein Graf Ell i iiber die "villa Rotmereshusun dicta in Osterbeun 
marca" gebietet 08. Dieser "in pago Hesse" gelegene art wird mit der Wii,. 
stung t Ratmereshusun/ Rasmereshuson gleichgesetzt .. die man bei Ostheirn 
(Kr. Hofgeismar), vielleicht in der Gemarkung von Liebenau, suchtO Il . Doch 
ergibt sich, abgesehen von einem "Konigsberg" hart iiber dem Diemelufer, aus 
den dortigen Flurnamen kein Anhaltspunkt fur eine topographische Fixierung. 
Da wir also nicht wissen, ob dieser Ort nordlich oder siicllich cler Diemel 
gelegen war, anclererseits cler FluB als alte Demarkationsunie zwischen den 

65 Die Notiz beim Contin. Reginonis ad a. 954 besagt fur Liudolf nur, daB er 
TJasallos .. . et ducatum dem Vater zuruckgab. 

66 DO 11 IBB (979/ 982): locum quendam Liebrckeshusen ... quem ipse paterque 
suus in beneficium habere TJjdebatur. Vgl. DIEFENBACH [Anm. 7] 44 Anm. 6, 47 
und 65; DIETRICH [Anm. 81 75 mit Anm. 86. LOTZENIUS [Anm. 7] 23 hat Liudolf 
aIs Vorbesitzer des lehens nicht bemerkt. - DIEFENBAcH 37 Anm. 37 halt cinen 
Obergang der Ohm-lahn .. Grafsdtaft von Hermann auf seinen Schwiegersohn 
Liudolf und Verlust nach dessen 5turz 954 fur wenig wahrscheinlidt. In der 
Grafschaft an der oberen Eder und Lahn raumt er ihm dagegen Grafschafts .. 
redtte ein, weil er hier begutert g-ewesen sei (5. 46 f.). Da Dn:n:NBAcH an an .. 
derer Stelle auch auf Besitz in der sudlidt angrenzenden Ohm-LahnzGrafschaft 
hinweist, ist seine SchluBfolgerung doch unkonsequent. 

67 DJETRICH [Anm. 8J 94; BOrrNERiDIETRICII [Anm. 8J 149. 
68 DO I 48 (22. Juni 942); vgl. WENCK [Anm. 71 263 nr. 14; SCHRO(D[R.PETtRSEN 

[Anm. 7] 14, vg!. unten Anm. 76. 
69 HELFRICH BERNHARD WENCK: Hess. Landesgesch. 2 (1789) 360 und 375; Fan:oRTCH 

PFAFF: Die Abtei Helmarshausen 11 -+- ZHG 45 (1911) 1-80, bes. 45. - Liebe .. 
nau war vor 1338 Filial von Ostheim, vg!. CLASSEN [Anm. 81 249. HELMUT 
lAcER: Die Entwicklung der KulturIandsdtaft im Kreise Hofgeismar (Gottingen 
1951) 109 u. Kt. 11 verzeichnet Rotmershausen zwismen Liebenau und Zwergen. 
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Diozesen Paderborn und Mainz 70 eine n6rdliche Grafsrnaft (urn Warburg) 
vcn einer siidlichen (urn Hofgeismar) schied 71, mug leider offen bleiben, 
Uher welchen Bezirk Graf EHi gebot72. Da samsisches Volkstum in beiden 
Grafschaften inzwischen iangst vorherrschte, waren sie wahrscheinlich nach 
939 aus dem ehemals konradinischen Amtsbereich herausgelOst und zu= 
gleich mit cler Grafschaft im Ittergau sarnsisrnen Grafen unterstellt worden. 

Genauer lassen sich die Verhaltnisse erst nach liudolfs Tod erkennen. 
Der alte Verwaltungsbezirk erscheint namlich jetzt noOO weiter aufgegliedert: 
Als NachfoIger sind nunmehr im Westen Graf Tie m 0 (979-982) 73 und 

70 HOMBERG: Kirchenorganisation [Anm. 17J 60 ff. 
71 Da diese Grenze den Gau (pagus) durchschnitt, ist hier eine Grafschaftsgrenze 

anzunehmen. Ahnlich liegen die Verha1tnisse im Oberlahngau, wo die Dio= 
zesangrenze zwischen Trier und Mainz als Grenze zwischen der Grafschaft 
an der mittleren Lahn und der Ohm.,Lahn=Grafschaft angesehen wird; vgl. 
MULLER [Anm. 7] 11. 

72 Beide Bezirke zusammen mit dem Ittergau entsprechen der STENGELschen Graf: 
schaft "Angraria", die er der eigentlich hessischen Grafsmaft siidlich der Was" 
sersrneide zwisrnen Diemel und Fulda gegeniiberstellt; vgl. STENGEL [Anm. 91 
27 ff. mit Anm. 76. 

73 DO 11 188; vgl. Anm. 66 und WENCK IAnm. 7] 266 nr. 23. - Tie moist die 
Kurzform fUr T hie t m a r. Eine genealogische Einordnung wird bei seine m 
Amtsnachfolger, dem Grafen Thancmar = Tammo (5. Anm. 74) beginnen 
miissen, zumal spater in der gleirnen Grafschaft der Name Tiemo wieder be
gegnet. 1st SCHOLKOPFS Versuch rimtig, Thancmar mit dem gleich.namigen 
Truchsess und Jugendfreund Kaiser Ottos IlL, dem Enkel des sachsischen 
Pfalzgrafen Adalbero (5. Anm. 75), zu identifizieren, dann fallt auf, daB weder 
der Name seines Vaters noch der der Mutter Uberliefert ist. Die hessischen 
Verhaitnisse legen es nahe, an einen "Thietmar" zu denken, wobei am ehe,sten 
der am 13. Juli 982 am Kap Colonne bei Cotrone in SUditalien gefaUene Graf 
dieses Namens in Betracht kommt. Vielleicht erklart sein frUher Tod die spatere 
Nichterwahnung? Seines Namens wegen mochte man ihn in die Nahe der 
ostsa.chsischen Grafen und Markgrafen Thietmar stellen. An ihrer Spitze steht 
der Lehrer, Freund und Brautwerber Konig Heinrichs L (t 932). Ihm folgt der 
im Harzgau, Derlingau und Nordthiiringau amtierende Graf Thietmar (936 bis 
946 bez.). Daneben erscheint ab 944 Markgraf Thietmar I. (t nam 979), ein 
Sohn des mit der Schwester Markgraf Geros verheirateten Markgrafen Christian 
(t urn 950) und Bruder des Erzbisch.ofs Gero von Koln (969-975). Dabei fallt 
auf, daB diese beiden BrUder mit ihrer Mutter Hidda 970 bei Ballenstedt im 
Harz ein Kloster grUndeten, und zwar auf ihrem Eigenbesitz in Thankmarsfeld. 
Dieser Name weist dorn darauf hin, daB ein "Thancmar" zur Familie der 
alteren Thietmare gehorte und der Name vermutlich iiber den Hessengrafen 
"Tiemo" in die Familie des Pfalzgrafen Adalbero gelangt ist. Nam den Namen: 
listen der Gedenkbucheintrage von St. Gallen besteht durch.aus die Moglichkeit, 
daB der alteste Thietmar (t 932) a1s Vater des Markgrafen Cero und seiner 
Geschwister Siegfried und Hidda anzusehen ist; vgl. dazu KARL ScmHO: Neue 
Quellen zum Vers tan.dni s des Adels im 10. Jhdt. -+ ZGO 108 (1960) 185-232, 
bes. 221 H. - Unser Graf Tiemo ist 957/ 73 ais Vogt des Stiftes St. Florin in 
Koblenz bezeugt, was wiederum auf Beziehungen zu seinen Vorgangern Her,. 

, 
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Graf T ha n c m a r (994/995) ", im Norden Pfalzgraf A d a I b e r 0 (958) 75 

und Graf E I I i (965)" und im Osten Graf M e gin f rid (960) 77 bezeugt. 
Als Nachfolger des letzteren ist wohl Graf Gum b 0 (973) 78 anzusehen, da 
der mit ihm zusammen genannte Graf Re gin w e r t wegen seiner gleich= 

mann und UudoIf schlieBen HiJ~t. - Vgl. KOPKElDOMMLER [Anm. 2] 467 und 576; 
WREDE [Anm. 14] 13 und 18 Anm. 34; ERICH ANIIALT: Der Kreis Frankenberg 
(1928) 5 nr. 7; KLOSS [Anm. 62] 31 H.; SCHOLKOPF [Anm. 64] 41 ff. und 116 H.; 
GrnsJcKE: Westerwald [Anm. 25] 103 und 136; BOCKSHAMMER [Anm. 9] 32 Anm. 
219, 74 und 113. Siehe auch unten 5. 58 (StammtafeI I). 

74 00 111148 und 184; vg}. Anm. 32/33 und WENCK [Anm. 7] 266 nr. 25 und 26. -
T h a n C m a r = T a m m 0 war ein Enkel des sachsischen PfaIzgrafen Adal .. 
bero (Bern) und der Bruder Bischof Bernwards von Hildesheim (993-1022); se in 
nichtgenannter Vater ist wahrscheinlich sein Amtsvorganger Thietmar = Tiemo 
(5. Anm. 73). Tammo war Graf in Ostfalen und im Gau F1utwidde, Vogt von 
Hildesheim, Freund und Kampfgefahrte OUos Ill. in Italien, Trumsess. Vgl. 
KLOSS [Anm. 621 72 f. ; SCUOLl(QPF [Anm. 64] 23 und 118 E.; MATlIILDE UIILlRZ: 
Jahrbiidter d. dt. Reiches unter Otto Ill. (1954) s. Register. - Siehe audt unten 
S. 58 (Stammlafel I). 

75 DO I 197; vgl. WENCK [Anm. 7] 263 nr. 16. - Der Ort "UUestnetri'" ist nicht 
GroBeneder (Kr. Warburg), das smon zur GraEschaEt im Nethegau zahlt, son
dern Liitgeneder (ebda.). - Be r n ist die Kurzform fUr A d a I b e r 0, den 
sachsisdten Pfalzgraf-en, Vater des Bismofs Folcmar (Poppo) von Utremt und 
GroBvater des Bismofs Bernward von Hildesheim und des Grafen Tamma 
(5. Anm. 74). Seine Herkunft ist unbekannt; die Beziehungen seiner Familie 
zum Klaster Hilwartshausen deuten auf verwandtsmaftliche Bindungen zu 
einem Seitenzweig der Ekbertiner bzw. der Esikonen. - Vgl. HElm-DIETER 
STARKE: Die Pfalzgrafen van Sachsen bis zum Jahre 1088 -+ Braunschw. Jb. 36 
(1955) 24-52, bes. 25 H.; HANS.WALTER KRUMWIEDE: Das Stift Fischbedc. an 
der Weser. Untersuchungen zur Friihgeschichte 955-1058 (1955) 46 u. 51; 
ScnOLKOPF [Anm. 64] 32 und 116 f.; SCHLESINCER: Die Entstehung der Landes
herrschaft %(1964) 159; STENCH -+ BOCKSHAMMER [Anm. 9] 25. - Siehe auch 
unten 5. 58 (StammtafeI I). 

76 DO I 282; vgl. WENCK [Anm. 7] 264 nr. 18. - Ell i ist vielleimt identisch mit 
demAII i 0 = EIli van 942 (5. oben zu Anm. 68); unklar wird ihr Verhaitnis 
nur durch den zeitlich dazwischen liegenden Beieg fUr Bern = Adalbero (958).
Elli = Allio = Alba war Graf im nordlimen Hessengau und im Leinegau 
(950), er gehorte zu den Esikanen, dem badenstandigen sachsischen Grafenge
schlecht, das hier wahl schon vor den Konradinern die Grafengewalt ausiibte 
und das spater als Grafen von Reinhausen fartlebte. VgI. SCHROEDER-PETERSEN 
(Anm. 7] 14 ; KRUCER [Anm. 47] 74 und 77 f.; SCIIOLKOPF [Anm. 64] 133 f. ; 
STENCH -+ BOCKSKAMMER (Anm. 9] 25 mit Anm. 56; KLOSS [Anm. 62] 65 H. 

77 00 I 207; vgl. WENCK [Anm. 7] 264 nr. 17. - Me gin f rid ist keiner der 
bekannten Grafensippen einzuardnen. Die comitissa Thietberga, Gemahlin 
des Magdeburger Burggrafen Friedrich (v. Walbeck) und Schwagerin Bischaf 
Thietmars van Merseburg, hatte aus ihrer zweiten Ehe mit "einem vornehmen 
Hessen" einen Sohn Maginfredus; vg!. RICHAR D G. H UCKE: D ie Grafen von 
Stade 900-1144 (1956) 212 f. u. Stammtafel B nr. 3 u . 14; ferner SCHOLKOPF 
(Anm. 641 23. D ie Stammsilbe Me[g]in .. weis t u. U. auf die Familie der 
Immedinger (Meginhard, Meinwerk) vgl. SCHOLKOI'F 129 und KLOSS [Anm. 62] 
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zeitigen Amtstiitigkeit im Ittergau 7t eh er im IIsamsismen" Hessengau amtiert 
haben durfte. Die gleiche Teilung bleibt dann fur anderthalb Jahrhunderte 
bestehen, solange jedenfalls, wie "comitatus" -Belege in den Urkunden vcr" 
kommen und Bezirke mit einheitlicher Grafenabfolge erkennen lassen. 

Nur der Mangel an urkundlichen oder sonstigen QueUen HiSt die Frage 
unentschieden, ob die Grafsmaft im Ittergau iiberhaupt nom an Hermann 
verliehen wurde, da hier eIst nach 974 wieder Grafen bezeugt sind 130. Da aber 
spatestens seit 980 auch hier ein Graf aus der Familie der Esikonen amtiert, 
ist wohl anzunehmen, daB all e "sachsischen" Bezirke beiderseits der 
Diemel ab 954/57 aus dem ehemals konradinischen Arntsbereich ausgegliedert 
und Angehorigen des urspriinglkh hier bodenstandigen Grafengeschlechts 
unterstellt wurden. 

DaB auch das Edertal hereits 939 zurn Westen gezogen und die "Grafschaft 
Hessen" auf ihren engeren Urn fang gebramt worden set ist ein Irrtum 
CLASSENS 81. Die Grafsmaft an der oberen Eder und Lahn (Kestexburg) unter
stand dem Konradiner Herzog Hermann nam 939 ganz sicher, rnit groBer 
Wahrsdteinlichkeit auch die niederhessisme Grafsmaft an Fulda, Smwalm und 
unterer Eder (Maden). Fur letztere Annahme sprimt schon, daB sein Smwie .. 

59 f. - Zur alteren Megin-Sippe vg!. WOLFGANG METZ: Grundfragen der 
friihmiUelalterlichen Agrargeschichte Althessens ~ BllOLG 91 (1954) 32-52, 
bes. 45; KARL E. OEMANDT: Geschichte des Landes Hessen (1959) 127; zu den 
jiingeren Meginfriden (Grafen von Felsberg) vg!. ROBERT FRlDERICI: Genealo
gische Beobachtungen zur FrUhgesch. der Stadt Kassel und des Kasseler Patri
ziats ..... HJbLG 13 (1963) 40 11. 

78 DO 11 37; vgl. WENCK [Anm. 7] 265 nr. 22. - Gum b 0 ist wohl die Kurzform 
fUr Gum per t. SCHOLKOPF fUhrt ihn unter den ,.Grafen aus unbekannten 
Familien", verweist aber auf einen fidelis noster Gumberchtus mit lehnbesitz 
in Thiiringen 949 (DO I 109) und den "frankischen" Gumbertus comes 1027 
(OK 11 111). Oazu kommen noch weitere Belege wohl fUr den letzteren im 
Gollarngau 1017 (OH 11 366) und im Badanadtgau 1017 (OH 11 372); Zusam. 
menhange sind nient erkennbar. Vg!. SCHOLKOPF [Anm. 64] 161 f. und KLoss 
[Anm. 62] 65, 68 und 92 I. 

79 DO Il 37: Reginuerichi (Hs. B/C), Reginwerthi (Hs. D). - DO Il 74 (974): 
Reginwerchi. Beide Belege beziehen sich ganz sicher auf dieselbe Person, die 
die Grafschaftsrechte in zwei aneinandergrenzenden Grafschaften ausUbte. 
STENGEL hilt es fUr moglim, wenngleich unbeweisbar, daB er als Amtsvorganger 
des Grafen Esicho Ill. zur Familie der Esikonen gehorte. Zum Namen beachte 
die beiden Grafen Reginhart und Meginher an der oberen Eder 802/17 (ORONKt 
TAF 6/90), aber aum entspremende Stammsilben bei den Immedingern. Vg!. 
5cHoLKoPF [Anm. 64J 25 und 62; KXUGtR [Anrn. 47] 88 und 90; 5rmGa ~ 
BOCKSHAMMER [Anm. 9] 25 f. 

80 DO 11 74 (19. April 974): in comitatu Regenwerchi comitis et in pago NitlTer
seo; vgl. Anm. 79. - DO 11 227 (15. September 980): in pago NilJtherse et in 
comitatu Asichonis comitis. Vgl. STENGEL ~ BocKSHAMMER [Anm. 9] 25 ff.; 
KROGER [Anm. 47] 74 ff.; 5Q1oLKOPF [Anm. 64] 133 ff. 

81 CUSSEN [Anm. 8J 13. - Oas ist nicht ganz unwimtig fur die Ftage, wann die 
Archidiakonatssprengel abgegrenzt worden sind. 
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gersohn LiudoIf, der sonst UberaIl seine NachfoIge antrat, in Niederhessen als 
Inhaber grafIicher Funktionen sicher nachzuweisen ist. DaB Hermann zudem 
die Grafengewalt in der oberlahngauischen Ohm-Lahn.Grafschaft (Amone
burg) ausUbte, unterliegt keinem ZweifeI. Unklar bleiben dagegen die Ver: 
haltnisse an der mittleren Lahn, die uns aber nicht unmittelbar beriihren. Es 
lage nahe, jetzt bereits gewisse SchluBfolgerungen verfassungsgeschichtlicher 
Art Uber die Grafschaftsorganisation des 10. J ahrhunderts im nordlichen Hes= 
sen zu ziehen; wir halten es aber fUr rich tiger, diese Frage noch zuriickzu: 
stellen bis zurn SchIuB des 3. Kapitels dieser Untersuchung, das die Nachrkht 
Reginos uber die Schlichtung eines Streites zwischen den Herzogen Hennann 
von Schwaben und Konrad von Lothringen durch Konig Otto I. im Jahre 945 
behandeln wird. 

Wir haben weit ausholen mussen, urn die Identitat der 940 in einer Konigs: 
urkunde genannten Ortsmaft IICassella" mit K ass e I zu sichern. Mit der 
manchmal vielleicht etwas umstandlirnen Beweisftihrung wurde aber die friihe 
Geschichte dieser Stadt in einen so interessanten und abwechslungsreichen 
Geschichtsablauf hineingestellt, wie er aus isolierter Betrachtung niemals hatte 
ergriindet werden konnen. In diesem Zusammenhang ergaben sich mancherlei 
Anhaltspunkte fiir die Vermutung, daB in jenen Tagen im Friihjahr 940, als 
Kenig Otto I. mit einigen der GroBen seines Reiches hi er in Kassel zusam: 
mentraf, Herzog Hermann von Schwaben mit der Verwaltung eines Teils der 
nach dem ruhmlosen Ende seines Vetters Eberhard verwaisten Grafschaften 
im Hessengau betraut wurde. In diesem Zusammenhang gewinnt nun aurn 
eine Nachricht des italienischen Gesmichtssmreibers LWTPRAND VON CRLMONA 
eine neue Beleurntung: AIs Hennann namlim dem Konig zu seinen Siegen 
GIUck zu wiinsmen kam, solI er fUr seine einzige Tomter und Erbin Ida die 
Hand Liudolfs, des dereinstigen Thronfolgers erbeten haben und der Kenig 
habe gern in die Verlobung der beiden Kinder eingewiIligt 8:? All diese Er: 
eignisse und Entscheidungen, die hochpolitischen wie die personlichen, aber 
zeigen uns, daB Kassel damals bereits eine zentrale Funktion besessen hat. 
Sie zeigen uns fern er, daB auch der IIKonigshofU noch immer seine Aufgabe 
zu erfiillen vermochte, namlich dem ohne feste Residenz sein Land durch: 
ziehenden Kenig Unterkunft und Unterhalt zu gcwahren. Seine andere Be: 
deutung aIs Stiitzpunkt der Konradinerherrsmaft, die sich 913 unter Konig 
Konrad 1. andeutungsweise erahnen lieS, hat damit festere Konturen gewon: 
nen. (Fortsetzung folgt) 

Korrekturnadttrag zu S. 48 Anm. 45 
Wie ich nadttraglich bemerke, gab es noch ein weiteres Godesberg am Rhein, das 
allerdings seit Beginn des 16. Jhdts. "Grafenburg" heiBt. Es hande!t sirn urn die 
Bezeichnung der Hohe, die ehedem die Amter Diisseldorf und Mettmann trennte. 
Oer angrenzende Wald hat die Bezeichnung Godesbusch, Gotzbusch bewahrt; vg!. 
E. SOM1'>fU: Der Name Wodan in deutschen Ortsbezeirnnungen __ Germanencrbe 4 

(1939) 10. 

82 lIUTPRANO: Antapodosis V cap. 1; vg1. KOPKtlDuMlonER [Anm. 2] 100 mit Anm. 
4. - Die EheschlieBung erfolgte erst 948, und zwar vor dem 7. April (vg!. DO 
199: interventu diieetc filie nostre lte nee non et Hermanni eomitis). 
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Tod ParteifUhrer. t Berlin 26. 6. 1932. CO Luise von den Vel den, • StraB. 
burg/ElsaB 1. 9 . 1884. 

Kinder: a) Carl, • 30. 6. 1907 Wiesbaden. 
b) Ruth, • 9. 12. 1908 Wiesbaden. 
c) Reinhard, • 17. 5. 1913 Kassel. 

94. Dr. Eridt Friedridt Ludwig Kodt.Weser, Oberburgermeister 
1913-1919 

• Bremerhaven 26. 2. 1875 (Sohn des Oberlehrers Dr. Anton K. ebd., • 28. 11. 
1838 Jever, t 19. 4. 1876 Bremerhaven). Studium Jura u. Nationalokonomie 
Univ. Lausanne, Bonn, Miinchen u. Berlin; 1897 Staatsexamen, 1898 Olden,. 
burg u. Jever, 1900 Biirgermeister Delmenhorst, 23. 3. 1909 Stadtdirektor 
Bremerhaven, 12. 9. 1913 Wahl zum OB Kassel, 12. 11. 1913 AmtseinfUh. 
rung, taUg bis Sept. 1919. - Koch.Weser gehorte zu den Grundern der Deut", 
schen Demokratischen Partei, fur die er 1919 in die Weimarer Nationalver
sammlung gewahlt wurde, 1920-1930 MdR, 3. 10. 1919-26. 3. 1920 Innen. 
minister in Regierung Gustav Bauer, 27. 3.-8. 6. 1920 Innenminister u. Vize", 
kanzler in Regierung Hermann Muller, 25. 6. 1920 4. 5. 1921 Innenminister 
in Regierung Konstantin Fehrenbach. 28. 6. 1928-13. 4. 1929 Justizminister 
in Regierung Hennann Muller. 1933 Emig,ration nach Brasilien, t 19. 10. 1944 
Fazenda Janeta b. Rolandia (Parana). CO Berta For t m ann , • Oldenburg 
13. 12. 1880. 

Kinder: a) Gert, • 2. 4. 1905 Delmenhorst. 
b) Reimer, • 3. 7. 1906 Delmenhorst 
c) Kate, • 28. 2. 1908 Delmenhorst 
d) Volker, • 27. 6. 1911 Bremerhaven 
e) Dieter, • 13. 7. 1916 Kassel 

95. PhiUpp Sdteidemann, Oberbiirgermeister 1920-1925 

• Kassel 26. 7 . 1865 (Sohn d. Taperierers u. SchloBverwalters Friedridt Sch. 
ebd., • Kassel 19. 5. 1842, t 26. 8. 1879 ebd., CO KU 17. 4 . 1865 Withelmine 
Pap e, • Kassel 24. 1. 1842, t 14. 5. 1907 ebd.). Sd"iftsetzer, Redakteur, 
Politiker; 1903 MdR (Sozialdemokrat. Partei), 1911 im Parteivorstand, 1912 
erster Vizeprasident des Reichstags, 4 . 10. 1918 Staatssekretar, rief am 9. 11. 
1919 von der Rampe des Reidtstages die Republik aus, Mitglied des Rats 
der Volksbeauftragten, 13. 2.-20. 6. 1919 Reidtsministerprasident, 1920 
bis 1930 MdR. - 19. 12. 1919 Wahl zurn OB Kassel, 2. 1. 1920 
Amtseinfiihrung, tatig bis 30. 9. 1925. 1934 Emigration nadt Kopenhagen, 
t Kopenhagen 28. 11. 1939, 9 . 12. 1953 OberfUhrung der Urne nadt Kassel, 
21. 11. 1954 Beisetzung auf dem Hauptfriedhof Kassel. CO 17. 4. 1889 Jo
hanna D i b b ern, • MamelHolst. 17. 6. 1864. 

Kinder : a) lina, • 21. 10. 1889 MarburgILahn, CO 6. 2. 1909 Wilhelm 
Mo r ch. Oberturnlehrer aus NeunkirchenlSaar. 

b) Luise, • 2. 8. 1891 Marburg/Lahn. 
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