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Forschungsstand und Zielsetzung 

Die mittelalterl ichen Burgen haben seitjeher das Interesse von Heimatfor
schern, Architekten, Kunst- und Militii rhistorikern aufs ich gelOgen. Seit dem 
Beginn der 70er l ahre wend et sich auch die Mediiivistik in verstii rktem MaBe 
diesem Thema lO. Die Aufmerksamkeit gilt zwei Aspekten 1 Zum einen geht 
es urn "die Frage nach den Anfa ngen und den KausallOsammenhiingen der 
Entstehung der dauernd bewohnten Herrenburg des Mittelalters". Sie trat be
kanntlich an die Stelle der vor- und friihgeschichtlichen Wallanlagen, der sog. 
Volksburgen, in denen di e Bevolkerung eines groBeren Raumes in Kriegszei
ten Zunucht fand. Seit dem 11. und 12. l ahrhundert fUhrten Herzoge, Grafen 
und Edelherren den Namen ihres Burgsitzes als Familiennamen. In dieser 
Zeit wurde di e "Burg schlechthin zur Verkorperung adlig-herrschaftlichen 
Selbstverstandnisses" 2. 

Zum anderen gilt das Forschungsinteresse der Burg als Mittel lOr Durch
setlOng der Landesherrschaft im Spii tmittelalter ' . Seit etwa 1200 schossen 
Burgen gewisserrnaBen wir Pilze aus dem Boden. Mit ihrer Hilfe gelang es 
dem geistlichen und weltlichen Adel, unter Zuriickdriingung der koniglichen 
Gewalt und im Konkurrenzkampf gegeneinander, mehr oder weniger ge
schlossene Terri torien auflObauen und lO beherrschen. 

Ein dritter Gesichtspunkt ist von der Forschung bisher vernachl iissigt wor
den. Die Burgen bildeten eine wesentliche Grundlage fUr den sozialen und 
politischen Aufsti eg eines neuen Standes, der Ministerialitiit. Urspriinglich 
unfreie Verwaltungsbeamte und Berufsso ldaten im Dienste des Adels, paBten 
sich die Ministerialen in Auftreten und SelbstbewuBtsein immer mehr ihren 
Herren an. Der aus der Ministerialitiit hervorgegangene niedere Adel ver
suchte in iihnIicher Weise, selbstiindige Herrschaft en lO griinden, wobei di e 
Burgen wiederum ein entscheidendes Machtmittel darstellten. Sie hatten also 
wiihrend des Spiitmittelalters ei ne doppelte Bedeutung: als Mi ttel lOr Errin
gung und Durchsetzung der Landesherrschaft der Fiirsten und als Macht
grundlage des niederen Adels. 

Seit dem immer noch lesenswerten, vierbiindigen Werk von Georg Landau 
iiber die hessischen Ritterburgen sind die Befestigungsanlagen im Raum War
burg/Zierenberg mehrfach Gegenstand der Forschung gewesen, wobei die 
aus der Scbule Edmund Erich Stengels hervorgegangene Territorialgeschich
te der Amter Wolfhagen und Zierenberg von Anna Schroeder-Petersen her
vorgehoben werden muB' . Die meisten der Autoren beschriinken aber ihr Un
tersuchunt;sgebiet gemiiB den seit dem IS. l ahrhundert entstandenen Territo
rial- und Amtergrenzen, d. h. man beschrieb, ausgehend von den neuzeit
lichen Grenzziehungen, di e Geschichte einer oder mehrerer Burgen inner
halb einer Adelsherrschaft oder eines Territoriums. Sinnvoller, niimlich der 
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Dynamik und OtTenheit der politischen Entwicklung angemessener erscheint 
es, von einer naturraumlichen Grenzziehung auszugehen und in diesem Rah
men die Besitzgeschichte bis zur Verfestigung der Territorien nachzuzeich
nen. Wiinschenswert ware die Erforschung von Adel und Burg im gesamten 
Diemelraum. Aus pragmatischen Griinden wird aber die Untersuchung einge
grenzt auf das Gebiet an der mitUeren Diemel zwischen Warburg und Liebe
nau sowie auf das Warrne-Tal. Fiir die im Westen und Osten daran anstoBen
den Bereiche, das Twiste- und Erpe-Tal bzw. die ehemalige Herrschaft Scho
nenberg an der unteren Diemel, soli zunachst aufVorarbeiten verwiesen wer
den s. Die Quellenlage ist durcha .. ' 7l1friedenstellend, da sich neben den Terri
torial- auch ein groBer Teil der Adelsarchive erhalten hat '. GroBere archaolo
gische Untersuchungen gibt es bi slang allerdings nur fUr den Dese nberg und 
die Burgkirche in Warburg '. 

Die rriihmittelalterliche Burganlage bei Laar 

Die erste glaubwiirdige Nachricht iiber eine Burg im Raum Warburg/Zie
renberg liegt fUr das 10. lahrhundert vor. Dagegen ist die Behauptung, in der 
Chronik des Regino von Priim (urn 900) werde bereits fUrdas lahr 776 die Burg 
Desenberg erwahnt ', fal sch. Es ist dort zwar im Zusammenhang mit den Sach
senkriegen von einem cos frum quod oppello/ur Desuburgh die Rede. ln der Vor
lage der Chronik, den Lorscher Annalen, steh! aber, daB die Sachsen 
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voluenmt de Siiburgo similiter facere 
(namlich sie, wie die Eresburg, zersto
ren). Damit ist die Hohensyburg 
bei Dortmund gemein!. Regino las 
falschlich statt de Siiborgi Desuburgi, 
worauf Georg Heinrich Pertz schon 
1827 aufmerksam machte, ohne daB 
dies von der spateren Forschung im
mer beachtet wurde '. 

Eine andere Burg des Untersu
chungsgebietes diirfte, wie erste Aus
grabungen ergeben haben, tatsachlich 
in die Karolingerzeit zuriickreichen: 
die ca. 160 x 140 m messende Wallan
lage osUich des Gutes Laar oberhalb 
des Warme-Tales. Sie kann mit der 
Burg Laar des Konradiners Herzog 
Eberhard von Franken gleichgesetzt 
werden, von deren Belagerung wah
rend der Kiimpfe Eberhards mit Ko
nig Otto I. Widukind von Corvey zum 
lahre 938 ausfUhrlich berichtet 10. Die 
Burg reprasentiert "einen Befesti
gungstyp, der in Nordhessen enUang 
alter Fernwege haulig anzutretTen 
ist", und sie stand moglicherweise 
omit den frankisch-sachsischen Aus-



einanderselzungen" des 8. lahrhunderts in Zusammenhang ". Nach 938 wurde 
sie, zu einem unbekannlen Zeilpunkl, aufgegeben. AIs Nachfolgebaulen sind 
die nur 1-2 km enlfernl von ihr, westlich bzw. ostlich oberhalb des Tales gele
genen Burgen Malsburg und Schartenberg anzusehen. Sie waren, wie noch ge
zeigl werden soli, wahrscheinlich Griindungen des GrafengescWechls der Esi
konen, das in Niederhessen die Besilznachfolge der Konradiner angelreten 
haben durfle. 

Wartberch - die Burg des GraCen Dodiko 

Die mil hislorischen Mitteln genauer faBbare Geschichle der Burgen be
ginnl im Unlersuchungsgebiel mil der Burg Wartberch, dem Sitz des Grafen 
Dodiko zu Anfang des 11. lahrhunderls. Sie bildele das Zenlrum einer adligen 
Grundherrschafl an der mittleren Diemel. Der Ubergang dieser Herrschafl 
und der Grafschaflsrechle an das Bislum Paderborn unler Bischof Meinwerk 
(1009-1036) isl in der Lileralur hinreichend behandell word en. Hier seien nur 
die langfrisligen Folgen dieser Besilzuberlragung hervorgehoben. Die Pader
borner Bischofe gewannen mil dem Erwerb der Burg eine fesle Machlgrund
lage im sudostlichen Teil ihres Bislums. Die Anlage auf dem Wartberch war 
im weileren Verlauf des Mittelallers der wichligsle mililiirische Ruckhall Pa
derborns gegenuber den konkurrierenden Machlen im wesWilisch-hessischen 
Grenzraum. Warburg durfle die ersle und - bis zum Ende des 12. lahrhun
derls, als die Iburg hinzukam - die einzige Burg der Bischofe von Paderborn 
gewesen sein, uber die sie selbsl die VerfUgungsgewalt besaBen. Die mililari
sche und.machlpolilische Bedeulung dieser Feslung wird vom Biographen des 
Bischofs Meinwerk, vermutlich dem Abl Konrad des lUoslers Abdinghof, urn 
1165 treffend charakterisiert: sui munimine vastum ecclesie Patherbnmnensi, in 
cuius diocesi consistit, ornamento et munimento uti/e l2 . Drei Teile der Burg
anlage sind in der Vita Meinwerci eigens genannt: 

I. Eine dem hI. Andreas geweihle Kirche (die capella des Grafen Dodiko) 13 : 

Wie ein Monch des lUoslers Helmarshausen urn 1107 berichlel, hegle Mein
werk den Plan, den Helmarshausener Konvenl nach Warburg zu ver
pnanzen ". Dazu kam es zwar nichl, aber vermutlich im fruhen 12. lahrhun
derl wurde auf der Burg eine auffallig groBe, 47,5 m lange und 12,7 m breile 
dreischiffige Basilika errichlel, die bis zum DreiBigjahrigen Krieg besland " . 
Ihre Krypla isl erhallen und bildel das UnlergeschoB der jelzigen Friedhofs
kapelle. 

2. Das solarium Dodikos: Darunler isl ein groBer Saal zu verslehen, der 
repriisentativen Zwecken dienen konnte, vermutlich z. B. dem vom Mein
werkbiographen erwahnlen Feslmahl, das der Graf fUr den Bischof und den 
Wanderprediger Heimerad am Vorabend des Andreas-Tages ausrichlele 16. 

3. Ein geniceum ("Frauenhaus"), in dem Frauen mit der Herslellung von 
Texlilien befaBI waren, wie es Franz Irsigler anschaulich beschrieben hal 17 : 

Dieser Gewerbebelrieb durfle innerhalb oder in unmittelbarer Nahe der Burg 
gelegen ha ben. - Ferner isl in einer Urkunde des 13. lahrhunderls van einer 
Scheune (granarium) im Burgbereich die Rede IS . 
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Der Desenberg 

Die Burg Desenberg wird 1070 zum erslen Mal in den Quellen genannl. 
Dank ihrer imposanlen Lage auf dem Basallkegel (345 m uber NN), einem der 
nordlichslen Ausliiufer der niederhessischen Vulkanberge, isl auch die Ruine 
no ch heule das Wahrzeichen der Warburger Borde. Im Unlerschied zu War
burg gehorte die Anlage vom 11. bis zum 15. Jahrhunderl zu den militiirisch 
und politisch am meisten umstriltenen Burgen im hiesigen Raum. Dies gill 
bereits ftir ihre ersle Erwiihnung, in der Chronik des Lampert von Hersfeld 
(entslanden ca. 1078179): Der bayrische Herzog Otto von Northeim, der dank 
seiner siichsischen Herkunft auch im nordlichen Deutschland begutert war, 
hatle gegen Konig Heinrich IV. einen Aufstand versuchl, der aber bald nieder
geschlagen wurde. Lampert berichtel: "Oltos Burg Hanslein (an der Werra), 
aus der gleich zu Anfang des schrecklichen Krieges die Besatzung forlgeftihrt 
worden war, lieO er (der Konig) von Grund aus zerstOren. Vor eine andere 
Burg, Desenberg mil Namen, halte er schon Truppen gelegl. Obgleich sie ihrer 
Lage wegen uneinnehmbar und mit all en zur Kriegftihrung nolwendigen Mit
leln hinliinglich versorgt war, lOgen es die Insassen doch vor, si ch freiwillig zu 
ergeben, als das zweifelhafte KriegsglUck zu versuchen. Der Konig lieO dorl 
eine Besatzung zurtick und fLihrte sein Heer weiter, urn auch die Besitzungen 
seiner (Oltos) Gemahlin zu verwiislen." 19 

Hervorzuheben isl die Charaklerisierung der Burg als "ihrer Lage wegen 
uneinnehmbar", was auch heute nochjedem Betrachter unmittelbar verstiind
lich isl. Wie lange sie zu diesem Zeitpunkl bestand, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Ihre AnHinge in karolingischer oder ottonischer Zeit zu suchen, 
gehtjedenfalls nicht an. Daftir gibt es weder archiiologische noch schriftIiche 
Hinweise. Hohenburgen dieses Typs entslanden in groGerer Zahl ersl im 
H. Jahrhunderl. Dagegen konnle der Orlsname Daseburg auf einen Vorgiin
gerbau in der Ebene hinweisen. 

Auch die Eigenlumsverhiillnisse an der Burg lassen sich nicht exakt fassen. 
Grundsiilzlich kommen in Frage: Allodialbesitz, also freies Eigentum des 
Adligen und seiner Familie einerseits, und Lehen des Konigs oder einer kirch
lichen Institulion andererseits. Urn ein Kirchenlehen, wie die iillere For
schung annahm, verliehen durch den Erzbischof von Mainz oder den Bischof 
von Paderborn, handelle es sich wahrscheinlich nichl. Denn dann hiilte der 
Desenberg 1180 nach dem Slurz seines damaligen Besilzers, Heinrichs des Lo
wen, der belreffenden Kirche heimfallen mussen, wie dies mil der Homburg 
ostlich der Weser geschah, die wieder an die Bischofe von Hildesheim gelang
le 20. Die Burg Desenberg unterstand dagegen nach H80 der Verftigungsgewall 
des Kaisers, der sie also enlweder als Lehen eingelOgen oder als Allod eines 
verurteillen Hochverriiters konHszierl halte. 

Zur KHirung dieser Frage muBte man wissen, wie die Burg von Otto von 
Northeim (t 1083) in den Besitz Heinrichs des Lowen gelangl isl. Auch hier 
gibt es zwei Moglichkeilen. Enlweder erbte derWelfe sie von seiner GroOmut
ter multerlicherseits, Richenza, der Gemahlin Kaiser Lolhars, die eine Enke
lin OltOS von Northeim war, oder er ubernahm sie, nachdem der letzle Graf 
von Norlheim, Siegfried von Boyneburg, 1144 und dessen Besilznachfolger, 
GrafHermann von Winzenburg, H52 geslorben war " . In dem Verzeichnis der 
Allodien des Grafen Siegfried lauchl die Desenburg - im Unterschied zur 
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Burg Altenfils (zwischen Brilon und Marsberg) - nicht auf"- M6glicherweise 
geh6rte sie ihm also gar nicht (sondern seiner Kusine Richenza), oder er besaB 
sie als k6nigliches Lehen, was aber weniger wahrscheinlich ist, da Krongut in 
der Warburger B6rde seit der Mitte des Il. lahrhunderts nicht mehr feststell
bar ist - wohl aber Northeimiscbes Allod. Die Errichtung der Burg auf Eigen
gut einer ftihrenden Dynastenfamilie entspriiche dem allgemeinen Trend in 
der fruhen Salierzeit. 

Schartenberg und Malsburg 

Schon zu Meinwerks Zeiten waren die machtpolitischen Interessen der 
Paderbomer und der Mainzer Kirche im Raum Warburg aufeinander
geprallt ". Die Grenze zwischen den beiden Sprengeln wurde durch die Twiste 
sowie die Diemel unterhalb der Einmundung der Twiste gebildet 2'. Im lahre 
1124 gelang Erzbischof Adalbert l. ein wichtiger Machtzuwachs aufbeiden Sei
ten des Warme-Tales. Der liber homo Udalrieus de Wartbeeke (Warpke, Krs. 
Luchow-Dannenberg) ubereignete der Mainzer Kirche sein Erbgul in Mals
bere. niimlich 50 Hufen sowie die Hiilfte der Burg mit Ministerialen, H6rigen 
und allem Zubeh6r. Die andere Hiilfte der Malsburg sowie die nahegelegene 
Burg Schartenberg erwarb Konrad von einem gewissen Volkold. Dieser erhielt 
seine Schenkung als erzbisch6fliches Lehen zuriick ". Zu einem anderen Zeit
punkt ubertrug Ulrich seinen Besitz in Holthusen (6stlich von Warburg, am 
Holsterbach) der Mainzer Kirche 26• In samtlichen Fallen handelte es sich urn 
Allod. 

Die Herkunft der beiden Schenkenden und damit auch ihrer Guter laBt sich 
in dem einen Fall eindeutig, in dem anderen mit ziemlicher Sicherheit ermit
teln. Ulrich von Warpke war uber seine Mutter Beatrix ein Nachfahre der Gra
fen von Reinhausen, die unterdem Namen von Winzenburg in der Reichspoli
tik der erslen Halfte des 12. lahrhunderls eine bedeutende Rolle spielten. Sie 
waren ein Zweig der seil der Karolingerzeit in Niederhessen nachweisbaren 
Esikonen '7 Diese tauchen im fruhen Il. lahrhundert auch im Diemelraum 
auf, so mit dem nobilissimus Esic nomine de Mesheri, dersich nach Nieder- oder 
Ober-Meiser an der unteren Warme benannte " . 

Ailch Volkold hatte Grundbesitz in Meiser. Er entstammte der Familie der 
Grafen von Nidda, die als Teilv6gle des Klosters Fulda in der 6stlichen Wet
lerau am Vogelsberg beheimatet waren '" Ihre Besilzgeschichte ist noch nicht 
hinreichend untersucht worden. Auffillig sind jedenfalls die Beziehungen in 
den sudostwestfalisch/niederhessischen Raum. Hier geh6rte ihnen Anfang 
des 12. lahrhunderts die Pfarrkirche in Boke an der Lippe, fem er (zusammen 
mil Grundbesitz) die Kircbe in Atteln (20 km sudlich von Paderbom), vor 
allem aber, wie erwahnt, die Burg Schartenberg und die Halfle der Malsburg. 
Eine Erbschaft von seiten der Esikonen/Grafen von Reinhausen ist wahr
scheinlich. Der bei den Reinhausem beliebte Vorname Beatrix findet sich 
auch bei einer Schwester Volkolds, die ihrem Mann, Graf Erpho von Padberg, 
die Kirche zu Boke mil in die Ehe brachte 'O 

Um 1lJ5 durfte die Malsburg Volkolds Hauptsilz gewesen sein, denn im Un
terschied zu seinem Bruder Bemhard findel er mehrfach mit dem Beinamen 
von der Malsburg Erwahnung". Sein Sohn erscheint dagegen ausschJieBlich 
als Bertold von Nidda, er halte si ch vermutlich auf seine Stammguter im 
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Nidda-Tal zuriickgezogen. Ob ihm die nordhessischen Burgen noch als Main
zer Lehen gehorten, wie es sich sein Vater ausbedungen halte, ist fraglich. 
Denn die Burgmannen, die 1143 unter dem Namen von der Malsburg und 1149 
als von Schartenberg urkundlich in Erscheinung traten, wurden als erzbischtif
liche, also nicht als grafliche Ministerialen bezeichnet "-

Wann die beiden Hobenburgen entstanden sind, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Sie dienten vielleicht als Ersatz fUr die aufgelassene WallanJage bei 
Laar. Diese war, wie ausgefUhrt, 938 im Besitz der Konradiner gewesen. Deren 
Nachfolge traten vermutlich die Esikonen an. Aber auch die Malsburg durfte 
um 1150 fUr mehr als ein lahrhundert aufgegeben worden sein. Jedenfalls er
scheint sie zwischen 1143 und 1271 nicht mehr in den Quellen - im Gegensatz 
zu der oftmals genannten Burg auf dem Schartenberg B . 

Die Gudenburgen 

Einen weiteren Ruckhalt in diesem Raum fanden die Mainzer Erzbischofe 
in den beiden nur 500 m voneinander entfemten Burgen auf dem GroBen und 
dem KJeinen Gudenberg westlich von Zierenberg. Der erste urkundliche Hin
weis ist die Nennung eines /aicus nobi/is Eberhardus de Gudenburg im lahre 
1175 ". Er gehtirte dem in Hessen zahlreich vertretenen Stand k1einerer Dyna
sten an, die ihren edelfreien Status im Laufe des Spatmiltelalters verloren und 
stalt dessen mit aufgestiegenen Ministerialen, wie z. B. den von der Malsburg, 
sozial zu einer niederadligen Rilterschaft zusammenwuchsen. Seine Familie 
empfing die Burgen von Mainz zu Lehen " . Moglicherweise waren sie wie im 
Falle der Burgen Schartenberg und Malsburg urspriinglich A1lodialbesitz 
gewesen, dann aber dem Erzbischof ubertragen worden. Anfang des 13. Jahr
hunderts kam es in der Besitzerfamilie zu einer Erbteilung. Die Linie, die den 
alten Namen von Gudenburg unverandert beibehielt, ubernahm die Burg auf 
dem KJeinen Gudenberg mit einer Liinge von 160 m und einer Breite von ca. 
80 m. Die Wolf von Gudenburg bewohnten auf dem GroBen Gudenberg eine 
Burg mit einer Flache von 125 zu 90 m " . Sie uberlieBen bereits vor 1237 einen 
Teil ihrer Burg, vielleicht infolge Verschwagerung, der Familie Grope von 
Schartenberg, die daraufhin den Namen Grope von Gudenburg annahm " . 
Dies spiegelt sich noch heute in der anhand der Walle und Graben erkennba
ren Vierteilung der Burg (in zwei Haupt- und zwei Vorburgen) wider. Auch die 
Hauptburg auf dem KJeinen Gudenberg war zweigeteilt, was si ch ebenso 
durch eine Erbteilung innerhalb der Linie von Gudenburg um 1220/30 erkla
ren laBt " . 

Die Zeit der StJlufer uDd WelfeD 

In der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts wird die Burg Desenberg wieder 
in den Quellen faBbar. Herzog Heinrich der Lowe halte sie, nach dem Ausster
ben der Grafen von Northeim, wohl spatestens 1152 in Besitz genommen. Er 
belehnte damit den Grafen Widukind von Schwalenberg, der als Vogt des KJo
sters Corvey sowie als Inhaber zahlreicher anderer Vogtei- und Grafschafts
rechte eine einfluBreiche Stellung im sudostlichen Westfalen halte. A1ler
dings wurden Widukind 1156 in einem ProzeB von Heinrich dem Lowen seine 
herzoglichen Lehen, darunter der Desenberg, aberkannt, weil er sich massive 
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Ubergriffe gegen die Corveyer Kirche hatte zuschulden kommen lassen und 
dabei sogar den ministerialischen Stadtgrafen von Hoxter getotet hatte 39• Die 
Burg Desenberg unterstand somit zunachst unmittelbar dem Herzog. In 
einem Brief an den Corveyer Abt Wibald vom Sommer 1157 versprach er die
sem, den Schutz mr den Hot des Klosters in Papenheim (wiist, bei Warburg) 
den Burgleuten des Desenbergs (castellanis nostris Dosenberg) iibertragen zu 
wollen 40. 

Als in der folgenden Zeit Widukind die gegen ihn verhangten Strafen erlas
sen wurden, erhielt er somit auch den Desenberg als herzogliches Lehen zu
riick. Seine Beteiligung an einem Fiirstenaufstand gegen Heinrich den Lowen 
und die daraus resultierende Belagerung der Burg im Jahre 1168 wurde von 
Helmold von Bosau (t nach 1177), der dem Herzog nahestand, anschaulich ge
schildert: "AIs si ch aber der ganze Kriegslarm durch Gottes Fiigung wieder in 
heitere Friedensruhe gewandelt hatte, schlug allein Wedekind von Dasenburg 
den Frieden aus, den die Fiirsten erklart hatten. Er war namlich einmal gefan
gen und in Fesseln geworfen worden und hatte sein Wort gegeben, daB er sich 
von nun an vom Raub femhalten und aufrichtig gehorsam zu den Weisungen 
des Herzogs stehen wollte. Doch als die Fehdezeit begann, vergaB er sein Ver
sprechen und trieb es arger als alle gegen den Herzog. Nachdem nun die iibri
gen zur Ruhe gekommen waren, belagerte der Herzog diesen wilden Eber in 
seiner Festung Dasenburg (in castro Dasenberg). Doch da der hohe Bergjeder 
Belagerung und Maschinenkraft spottete, schickte der Herzog hin und lieB 
sachverstandige Manner vom Rammelsberg holen ; diese machten sich an die 
schwierige und unerMrte Arbeit, in den FuB des Dasenberges einen Stollen 
zu treiben, untersuchten das Innere und fanden den Brunnen, aus dem die 
Burgleute Wasser scMpften. Er wurde verstopft, der Besatzung ging das Was
ser aus, und Wedekind iibergab sich und die Burg des Gewalt des Herzogs"41. 

Widukind wurde nun endgiiltig von der Burg vertrieben. An seiner Stelle 
werden in Quellen des spaten 12. Jahrhunderts ein gewisser Konrad von 
Desenberg und dessen Sohn genannt - vermutlich Ministerialen des 
Herzogs 42. 

Auch beim Sturz Heinrichs des Lowen 1180/81 zeigte si ch die groBe militiiri
sche Bedeutung der Feste auf dem Desenberg. Der Anmhrer der Fiirsten
opposition gegen den Welfen, ErzbischofPhilipp von Koln, belagerte sie mit 
seinem Heer". Nahere Einzelheiten feblen - hervorzuheben ist aber, daB 
hiermit die KOlner Kirche zum ersten Mal im Raum Warburg machtpolitisch 
:n Erscheinung trat. Durch die Gelnhauser Urkunde Kaiser Friedrich Barba
rossas war dem Erzbischof von KOln 1180 die Herzogsgewalt iiber Westfalen 
und Engern, unter anderem im gesamten Gebiet der Diozese Paderbom ver
liehen worden. Der genaue Inhalt der herzoglichen Arntsgewalt ist in der For
schung umstritten; er war vielleicht sogar zum Zeitpunkt der Ubertragung 
nicht genau definiert, wird aber militarische Funktionen eingescblossen 
haben. Zumindest seit etwa 1248 erhoben die Erzbischofe als Herzoge den An
spruch, in Westfalen Burgen anzulegen oder deren Bau verbieten zu konnen 44. 

Hoffnungen der Kolner Kirche, in den Besitz des Desenberges zu gelangen, 
erfullten sich zunachst nicht. Der Kaiser nahm die Burg in eigene Regie. 1192 
iibereignete Barbarossas Sohn und Nachfolger Heinrich VI. die Burg zusam
men mit den Allodien des 1144 gestorbenen Grafen Siegfried von Boyneburg, 
die zwischenzeitlich ebenfalls Heinrich dem Lowen geMrt hatten, dem Pa-
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derborner Bischof Bernhard 11. von Ibbenbiiren (1188-1204). Als Gegenlei
stung erhielt der Staufer die Burg und Herrschaft Plesse (nordlich von Goltin
gen), die seit Meinwerk im Besitz der Paderborner Kirche war". Infolge ihrer 
abseitigen Lage hatte sie mr die langsam entstehende Landesherrschaft der 
Bischofe von Paderborn keine Bedeutung. Dagegen hatte Bernhard 1189 mit 
dem Bau der Iburg auf dem Kamm des Eggegebirges (20 km ostlich von Pader
born) begonnen 46. Der Besitz der Festung auf dem Desenberg hatte eine spiir
bare Verstarkung der bisher allein durch Warburg gesicherten militiirischen 
Prasenz im SUdteil des Bistums und einen kJaren Vorsprung gegeniiber den 
Konkurrenten, den Erzbischofen von Mainz und Koln sowie den Grafen von 
Everstein und von Waldeck, dargestellt. 

Uberraschenderweise wurde der Tausch Plesse gegen Desenberg 1195 auf 
Wunsch des Bischofs riickgangig gemacht. Vermutlich wollte Bernhard hier
durch Schwierigkeiten mit den Welfen aus dem Wege gehen, die sich mit dem 
Verlust der Burg noch nicht abgefunden hatten 47 . 

Mit dem Tode Heinrichs VI. 1197 wurde der Desenberg in den stautisch
weltischen Thronstreit einbelOgen. Die Sohne Heinrichs des Lowen erhoben 
nun deutlich ihre AnsprUche auf die 1180 ihrem Vater aberkannten GUter, dar
unter die Burgen Desenberg und Altentils. Urn 1200 diirften sie diese tatsach
lich in ihre Gewalt bekommen haben. Bischof Bernhard stand auf ihrer Seite 
und richtete Otto IV. sogar die Hoftage der Jahre 1200 und 1202 in Paderborn 
aus ". Bei dem zweiten TrefTen vereinbarten die drei weltischen BrUder eine 
Erbteilung. Desenberg und Altentils wurden dabei dem Pfalzgrafen Heinrich 
zugesprochen 49. 

Bernhard Ill. von Oesede, der Nachfolger des 1204 verstorbenen Bischofs, 
ergrifT gemeinsam mit dem Corveyer Abt Widukind die Partei des Staufers 
Philipp " . Die beiden geistlichen Herren beschJossen 1204/05 vertraglich, mit 
vereinten Kraften die Burg Desenberg zu zerstOren und sie auch in Zu
kunft - nach einem denkbaren Wiederaufbau - niemals an einen Vasallen zu 
verge ben, sondern sie ein mr allemal dem Erdboden gleichzumachen und sie 
in Ackerland zu verwandeln (terram faceremus arabilem)'l. AIs Grund wird 
lediglich angegeben, der Abt habe beim Bischof wegen der Burg Desenberg 
Klage gemhrt - gemeint sind wohl standige UbergrifTe der Besatzung gegen
iiber den Corveyer Grundhorigen in der Warburger Borde. Auch die Pader
borner Hintersassen blieben wo hi nicht unbeteiligt. FUr den politischen Hin
tergrund des Konlliktes ist der Frontenwechsel der Vertragspartner, ihre Par
teinahme gegen Otto IV. zu beachten. 

Die weltischen Burgmannen raumten den Desenberg nicht kampfios. Eine 
Belagerung wurde notwendig. An ihr nahm Graf Albert von Everstein, einer 
der entschiedensten stautischen Parteiganger, teil. Er venligte selbst iiber 
Herrschaftsrechte im Raum Warburg und war deswegen an einer Ausschal
tung der auf dem Desenberg sitzenden Konkurrenten interessiert. Wahrend 
der Belagerung lie3 sich Graf Albert zu Ausschreitungen gegen das benach
barte Kloster Hardehausen hinrei3en, womr er 1206 Schadenersatz leistete. -
Die Eroberung und im Anschlu3 daran die Schleifung der Burg sind zwar 
nicht in schriftlichen Quellen iiberliefert, werden aber durch archaologische 
Funde wahrscheinlich 52 . Weder mr die deutschen Konige noch mr die welti
schen Herzoge hatte der Desenberg spater noch irgendeinen militarischen 
Wert. 
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Ihr Erbe versuchten in Westfal en die Erzbischofe von Kol n anzutreten. Phil
ipp von Hei nsberg (1167-1191), der 1180/81 mit sei nem Heer die Burg Desen
berg belagert hatte, bemU hte sich, im gesamten westfalischen und rheinischen 
Raum adligen Allodialbesitz zu erwerben. Die Verkiiufer erhielten dabei ihr 
frUheres Eigentum als Lehen zurUck 53 Es handelt sich um den gleichen Vor
gang, wie ihn Erzbischof Adalbert von Mainz 1124 bezUglich der Burgen 
Sthartenberg und Malsburg sowie des Dorfes Holthusen praktiziert hatte. 
Eben di eses Dorfmitsamt dem Herrensitz trugen die adligen BrUder Bernhard 
und Hermann Berkule Erzbischof Philipp zu Lehen auf" . Damit faBte die 
Kolner Kirche zum ersten Mal an der mittleren Diemel FuB. luristisch be
trachtet war dies illegal, da Holthusen ja seit 1124 die Erzbischofe von Mainz 
als ObereigentUmer hatte. Aber bereits der Edelherr Wolnandus von Holthu
sen hatte um 1170 versucht, die Mainzer Lehnsherrschaft zu ignorieren. Erst 
gegen Zahlung von 30 Mark konnte Erzbischof Konrad von Mainz (1183-1200) 
sei ne Rechte wieder zur Anerkennung bringen " . Offensichtlich wollten auch 
die Nachfolger des Wolnandus, die BrUder Berkule, durch die Hinwendung zu 
Koln sich von Mainz losen 56. So ganz ist ihnen dies nicht gelungen. Die beiden 
ErzbischOfe dUrften sich insoweit geeinigt haben, daB Holthusenje zur Hii lfte 
von ihnen zu Lehen ging" . 1234 wird zum ersten Mal ei ne Burg in Holthusen 
erwiihnt 58. Damit war ein gewisses Gegengewicht gegen die paderbornische 
Burg Warburg geschaffen. Militiirisch gesehen war die Bedrohung, di e von 
Holthusen ausgi ng, aber relativ gering. Es handelte sich - im Unterschied zu 
den Hohenburgen dieses Raumes - um ei ne Wasserburg, zumal von recht klei
nem AusmaB. Ihre schwache Besatzung - 1234 werden lediglich drei Burg
mannen genannt - konnte sich mit der vielkopfigen Mannschaft der Burg War
burg nicht messen. 

Eine wirkliche Machtverschiebung zugunsten der Kolner Kirche drohte 
erst, als Erzbischof Engelbert 11. von Berg (1216-1225) Anstalten machte, den 
Desenberg zu besetzen und di e zerstorte Burg wieder zu errichten. Der einzi
ge Beleg hi erflir besteht in der Nennung des Ministerialen Alexander de Dy
senbere, der 1217 an einem Hoftag Engelberts in RUthen tei lnahm so. Dem Erz
bischof gelang es, wie in der Forschung seit langem bekannt ist, durch die 
Errichtung von Burgen und Stiidten oder durch deren Erwerb sei ne Macht
grundlage, insbesondere gegenUber den Bi schofen von Paderborn, erheblich 
zu steigern. Ob man von einer aggressiven Ei nkreisungspolitik gegenUber der 
Paderborner Kirche oder eher von einer umfassenden Wahrnehmung herzog
licher Aufgaben sprechen kann, ist umstritten 60• Wie dem auch sei - die Ab
sicht, die Burg Desenberg fortan Koln dienstbar zu machen, zeichnet sich ab. 
UnkJar ist allerdings die Rechtsgrundlage. Formell dUrfte der Grund und 
Bode n immer noch Krongut gewesen sein. Ob Engelbert seine engen Bezie
hungen zu Kaiser Friedrich H., der ihn 1220 zum Reichsverweser ernannte, zur 
Besitznahme des Berges ausnutzte oder ob er bereits als Inhaber der Herzogs
gewalt das Recht hatte, an jedem beliebigen Ort Befestigungen anzulegen, 
beanspruchte und hier anwandte, liiBt sich nicht entscheiden. Im Dunkeln 
bl eibt auch di e weitere EntwickJung der Burg bis zu ihrer niichsten urkundli
chen Erwii hnung 1256. Es ist fraglich, ob der Plan, sie wiederaufzubauen und 
dem Kommando eines kolnischen Ministerialen zu unterstellen, um 1220 
Uberhaupt realisiert worden is!. Hatte sich bi s 1256 ein Burghauptmann fest 
auf dem Berg niedergeiassen, ware er auch oach seinem Sitz benannt worden. 
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Da aber weder der Orts- noch der Familienname Desenberg zwischen 1217 
und 1256 urkundlich auftaucht, ist anzunehmen, daB die Burg in dieser Zeit 
noch nicht wiedererstand - vielleicht infolge des Widerstandes der Paderbor
ner BischOfe und der Abte von Corvey. 

* * * 
Somit bietet die Burgenlandschaft im Raum Warburg und an der Warme 

urn 1245 folgendes Bild : Nordlich der Diemel hat der Bischof von Paderborn 
mit der groBen, von zahlreichen Ministerialen geschiitzten Burg Warburg eine 
dominierende Stellung. Siidlich des Flusses stellt Holthusen einen kleinen 
von Koln und Mainz gemeinsam behaupteten Vorposten dar. Da es an die 
Herren Berkule von Holthusen als Lehen vergeben ist, haben die Erzbischofe 
aber lediglich ein indirektes Verfligungsrecht iiber die Burg. Militiirisch und 
politisch erheblich bedeutsamer ist mr Mainz der Besitz der Burg Scharten
berg ostlich oberhalb des Warmetales sowie - etwas weiter siidlich - der bei
den Gudenburgen. Aber auch in diesen Fiillen stellt sich mr den Obereigentii
mer das Problem, daB die auf den Burgen ansiissigen Adels- bzw. Ministeri
alengeschlechter ein erbliches Nutzungsrecht durchgesetzt haben und zuneh
mend eine eigenstiindige Politik betreiben. Hier konnen benachbarte Miichte 
den Hebel ansetzen. Zu nennen sind dabei insbesondere die Bischofe von 
Paderborn und die Landgrafen von Hessen. Beide versuchten in der zweiten 
Hiilfte des 13. Jahrhunderts, sich aus der Abhiingigkeit der ihnen iibergeordne
ten Gewalten zu losen und eine territoriale, vor all em auf dem Besitz von Bur
gen und Stiidten gegriindete Herrschaft zu gewinnen. Wiihrend mr Paderborn 
der Erzbischofvon Koln mit seinem Anspruch auf das Herzogtum der Haupt
gegner war, muBten sich die Landgrafen mit dem Mainzer als ihrem Lehns
herrn auseinandersetzen. In beiden Fiillen bildet das Jahr 1247 die Ziisur. 

Der Kampf urn die BurgeD im Warme-Gebiet 

Mit Simon I. zur Lippe (1247-1277) kam erstmals eine Personlichkeit auf 
den Paderborner Bischofsthron, die den weltlichen Suprematieanspruch der 
Kolner Erzbischiife durch die Errichtung von Burgen und Stiidten klar in 
Frage stellte". Das Aussterben der Landgrafen von Thiiringen in miinnlicher 
Linie mit Konig Heinrich Raspe 1247 mhrte zuniichst zu den bekannten Erb
streitigkeiten 62• AIs diese 1264 mit der Teilung zwischen Thiiringen und Hes
sen gelost waren, konnte die neue Dynastie der Landgrafen von Hessen aus 
dem Hause Brabant, beginnend mit Heinrich I. (* 1244, t 1308) daran gehen, 
die starke Mainzer Stellung in Niederhessen urn den Hauptort Hofgeismar 
durch Eroberung, Kauf od er eigene Griindungen zu schwiichen. 

Bi schof Simon forderte 1247/48 an der Westgrenze seines Bistums Koln 
offen durch die Errichtung der Burg Bielsen und der ihr benachbarten Stadt 
Salzkolten heraus". Gleichzeitig legte er gemeinsam mit dem Abt von Corvey 
die munitio Blankenrode an M. Dieses Projekt halte zuniichst keine weitere Be
deutung, moglicherweise wurde es auch schon bald aufgegeben os. Dagegen 
weitete si ch der Konflikt urn Vielsen und Salzkotten 1254 zur offenen Fehde 
aus. In deren Verlauf geriet Simon in kolnische Gefangenschaft 66• Wiihrend 
dieser gewaltsamen Auseinandersetzung entschloB sich Erzbischof Konrad 
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von Hochsladen (1238-1261), den Desenberg nun endgultig zu einem Slulz
punkl der Kolner Kirche auszubauen. Urn 1255 belehnle er den Riller Her
mann Spiegel jun. mil der Bu(g 67. Sie wurde ofTensichtlich zu diesem Zeil
punkl neu errichle!. Das Wohn- und Wirtschaftszwecken dienende saalartige 
Gebaude von 18 X IO m, dessen Resle Herbert Engemann auf einer AnschuI
lung 15 m unlerhalb des Berggipfels und der Hauplburg ausgegraben hal, 
slamml vermutlich von diesem Neubau " . 

In den folgenden ca. 300 Jahren slellle die Burg den Silz der Herren von 
Spiegel zu Desenberg dar, denen die Ruine und der Berg auch heule noch 
gehoren. Warum sie 1255/56 gerade Hermann Spiegel jun., dem Sohn des 
gleichnamigen Slammvalers (urk. 1222-1254), anverlraUI wurde, enlziehl sich 
unserer Kennlnis. Die friiher verlrelene Meinung, die Herren Spiegel seien 
Nachkommen der Grafen von Schwalenberg und hallen als solche Erbansprii
che auf den Desenberg gel lend gemachl " , findel nirgendwo in den Quellen 
eine Slulze. Hermann Spiegel sen. war Minisleriale des Abies von Corvey. 
Durch seine Ehe mit Julla von Papenheim, der Angehorigen eines der mach
ligen Corveyer Dienslmannengeschiechler, durfle er Besilz im Raum War
burg (KirchdorfPapenheim) erworben haben. Sein iillesler Sohn Iral nichl nur 
durch die Belehnung mil dem Desenberg, sondern auch durch die Ehe mil 
Gosla aus der Kolner Minislerialenfamilie von Elverfeldl, in eine enge Bezie
hung zu dem rheinischen Erzbislum. Seine Briider Rave und Ekbert waren da
gegen in Paderborner Dienslen auf der Burg Warburg ansassig, wenngleich sie 
einen gewissen Milbesilz am Desenberg erringen konnlen 70. 

Die Schwachung des Bischofs Simon urn 1255 nulzle auch die Adelsfamilie 
Berkule aus, urn auf dem zu ihrem Dorf gehorenden Calenberg einen Riller
silz - vielleichl sogar schon eine Burg - anzulegen. Er wird indirekl1259 zum 
erSlen Mal urkundlich erwahnl und wirkte si ch forlan auf einen Zweig der lier
kule, die Herren von Calenberg, namengebend aus ". 

Auch im Bereich der mainzischen Burgen Scharlenberg und Gudenberg 
kam es zu Machlverschiebungen. Paderborn und Hessen versuchlen, die dorl 
ansassigen Adels- und Ministerialengeschlechler auf ihre Seile zu ziehen und 
deren Besilzrechle zu erwerben. Dies wird be rei IS bei dem 1266 zwischen 
Bischof Simon und Landgraf Heinrich in EIsungen abgeschlossenen Verlrag 
deutlich n Fur seine Einhallung verburgten sich auf Paderborner Seile u. a. 
Hermann Berkule, Dielrich Grope und Alberl von Scharlenberg, auf hessi
scher die Briider Eberhard und Dielrich Wolf von Gudenberg sowie ihr Ver
wandler Giso von Gudenberg 73. Trotz dieser Abmachung ftihrten die Belei
ligten in den folgenden Jahren eine erbillerte Fehde gegeneinander. Da nur 
wenige erziihlende Quellen vorhanden sind, konnen Emslehung, Verlaufund 
Ergebnis nur in Umrissen rekonstruiert werden 74. 

BischofSimon halle von Ludolfvon Dassel dessen Grafschaft Schartenberg 
erworben " . Damil besaG er das Befesligungsregal im Bereich der Grafschaft, 
d. h. das Rechl, den Bau von Burgen und Sladlbefesligungen zu genehmigen 
oder zu verbielen 76. Zugleich faGle der Bischof auf der Burg Schartenberg 
FuG. Sie warvermutlich urn 1213, ahnlich wie die Gudenburgen, in Form einer 
Ganerbenburg zwischen den Familien von Scharlenberg und Grope geleill 
worden n Die Doppelburg umgrenzle, wie heule noch an den Wall en zu er
kennen ist, eine Flache von 150 m Liinge und 50 bis 80 m Breile " . Die groGere 
Burg auf der hochslen Slelle des Bergsporns geMrle Si mons Verbundetem 
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Albert von Schartenberg 79. Die kl einere, nordwestlich gelege ne Burg kaufte 
der Bischof Di etri ch G rope ab, dessen Familie inzwischen ihren Wohnsitz auf 
die groBe Gudenburg verl egt hatte 80 Di eses Vordringen Paderborns im Raum 
Schartenberg war der AnlaB fUr eine erste Fehde gegen Hesse n in den Jahren 
1267/69. Landgraf Heinrich soli in der Johanni snacht 1269 die beiden G uden
burgen ze rstort haben SI. Doch ist diese Nachri cht unsicher, denn noch 1271 ur
kunden die Wolf von Gudenburg auf ihrer Burg 81 • DaB Hessen 1269 kei nen 
voll stiindigen Si eg uber Paderborn errungen hatte, zeigt auch der am 15. No
vember 1269 in Wolfhagen abgeschlossene Vertrag, in dem der Landgraf dem 
Bischof sogar entgegenkam : Er uberlieB ihm die Hiilfte der Burg Furstenstein 
(Lage unbekannt) und versicherte uberdi es, keinen Einspruch gege n den Neu
bau von Burgen innerhalb der Paderborner Grafschaft Schartenberg erheben 
zu woll en 83 . Damit erkannte er das Befestigungsregal des Bischofs an. 

Ei n Jahr spii ter wird zum ersten Mal ein Angehoriger der Ritterfamilie ,on 
Falkenberg urkundlich genannt 84. Di e namengebende Burg lag 5 km nord
westli ch der spii ter gegrundeten Stadt Zierenberg zwi schen dem Scha rtenberg 
und den Gudenbergen. Ihre Errichtung konnte ein Werk BischofSim ons - in 
Anwendung se iner Befestigungshohei t - gewesen sein. Als eigentli cher Inha
ber und Verteidiger der Burg war ein Angehoriger der Famil ie von Scharten
berg namens Stephan ausersehen. Die Feste, von der heute nur noch geringe 
Reste zu se hen sind, hat freili ch ni cht lange Bestand gehabt. Sie fi el wohl den 
Kiimpfen zum Opfe r, di e 1270 zwischen Paderborn und Hessen wi eder auf
namm!en. Dabei erlitten di e Westfalen im Raum Fritzlar, wohin sie mit ihrem 
Heer vorgedrungen waren, ei ne empfindliche Niederlage " . Infolgedessen ge
lang es Landgraf Heinrich, den groBeren, hoher gelegenen Teil der Burg 
Schartenberg zu besetzen 86. 

AJs Parteigiinger Hessens erwi esen sich in dieser Fehde die G rafen von 
Waldeck. Sie versetzten de r Famil ie Spiegel einen schweren Schlag, indem sie 
1270 Ekbert Spiegel, den in paderbornischen Di ensten stehenden Burgmann 
zu Warburg, gefangennahmen und erst gege n ein Losegeld von 400 Mark und 
di e Lehnsauftragung siimtlicher Spiegelscher Eigenguter freili eBen 8'. 

Erzbi schof Werner van Mainz schlug sich, wi e zu erwarten war, auf di e 
Seite der Gegner des Landgrafen, also Paderborns. Aus lehnrechtlichen Grun
den war eine KJ ii rung der Besitzverhii ltnisse erforderlich. Bi schof Si mon hatte 
zwar das Besitzrecht an der von Mainz lehnruhrigen Grafschaft Schartenberg 
und an der gl eichnamigen Burg erlangt, er konnte aber als Geistlicher nicht 
Vasall seines Mainzer Confraters werden. Am 27. Februar 1271 einigten si ch 
di e beiden KirchenfUrsten in dem Vertrag von Bingen auf eine Teilung der 
kl eineren Burg Schartenberg und der G rafschaft. Werner ve rzichtete auf das 
Obereigentum der fortan Paderborn zustehenden Hiilfte, erhielt aber im 
Gegenzug di e voll e VerfUgungsgewalt uber die andere Hii lfte. Die gleiche Tei
lung war vorgesehen, wenn die groBere Burg Schartenberg, die LandgrafH ein
ri ch besetzt hielt, zuruckerobert wurde ss. Des weiteren wurde die Zerstorung 
der Malsburg, die damit zum ersten Mal seit 1143 wi eder genannt wird, verein
bart. Si e ist vielleicht in di eser Zeit (mit hessischer Hilfe?) neu erri chtet oder 
ausgebaut worden. Genauere Angaben sind nicht moglich. 

Der Plan, di e griiOere Burg· Schartenberg dem Landgrafen zu entreiBen, 
wurde nicht realisiert. Da half es auch nichts, daB Si mons Nachfolger Otto von 
Rietberg (1 277-1307) 1279 die Bestimmungen des Binger Vertrages feierlich 
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anerkannte. AlI erdings li eB er je tzt die Malsburg unerwahnt 89. Mit ihrer Exi
stenz hatten sich Mainz und Paderborn wo hl abgefund en. Al s Herr (dominus) 
der Malsburg wird 1284 zum ersten Mal Stephan von Falkenberg erwahnt 90. 

Nachdem seine Neugriindung, die Burg Falkenberg, vermutlich von Landgraf 
Heinrich zerstort worden war, Ubernahm er, wohl im Einvernehmen mil dem 
Erzbischof, die Malsburg. Nach ihr benannten sich seine Nachkommen, die 
Familie von der Malsburg. Ihre Burg, die bisla ng im Vergleich zu der auf dem 
Schartenberg nur eine geringe Bedeutung gehabt hatte, e rhi elt nun als rein 
mainzi sches Lehen eine erhebliche polit ische Aufwertung, denn der Schar
tenberg war ja dem EinOuB des Erzbischofs weitgehend entglitten. 

Stephans Bruder G erlach hatte wohl keinen Anteil an der Malsburg. l eden
falls nannte sich der van ihm ausgehende Zweig der Famil ie immer nur "von 
Falkenberg". Er flihrte das gleiche Wappen wi e di e von der Malsburg: im ge
teilten Schild oben einen schreitenden ge kronten Lowen und unten 3 (2: I) 
Rosen " . Die Herren von Falkenbergaus dem Hause Schartenberg starben urn 
\390 mit Widukind von Falkenberg aus". Sie werden in der Literatur immer 
wieder fal schl ich mit der zwischen \385 und 1733 in Herstell e an de r Weser 
ansassigen Familie von Falkenberg, die von den Edelherren von Hebel 
. bstammte, gleichgesetzt 93 . 

Di e von Falkenberg/von der Malsburg bildeten, wi e erwahnt, e ine Lini e 
des Mini ste ria lengeschlechts von Schartenberg. Dessen mutmaBlichem 
Stammvater Stephan war 1124 von Graf Volkold von der Malsburg mit der 
Lehnsauftragung der Burgen Schartenberg und Malsburg a n Mai nz iiberge
ben wo rden " . l eder der 1213 ge nannten Briider Hermann, Stephan, Di etma r 
und Adelung von Schartenberg griindeten eine eigene Linie ". Einige der 
Nachkommen trennten sich von ihren Stammgiitern. Ein Sohn Adelungs, Rit
ter Konrad von Schartenberg, e rscheint 1275 als Burgmann in Gieselwerder. 
Er verkauft 1284 seinem Verwandten Stepha n von Falkenberg, dem Herrn der 
Malsburg, a lle Giiter, die sie bisher gemeinsam zu Lehen vergeben hatten 96. 

Damit blieb di eser Besitz in der Famili e. Anders ve rhielt es sich mit dem Erbe 
des urn 1266 versto rbenen Ritters Albert von Schartenberg, der vermutlich ein 
Sohn des Stephan (1213) war" . Obwo hl er di e Partei des Paderbo rner Bi schofs 
Simo n ergriffen hatte, verkauften sei ne Sohne Stephan, l ohann und Dietrich 
1294 an Landgraf Heinrich flir 660 Mark tres partes der Burg Schartenberg und 
der dazugeho rigen G erichte. Es sind hi er wo hl nicht "drei Tei le" der gesamten 
Anlage gemeint, sondern lediglich der o beren Burg. DaB sie Alberts So hnen 
gehorte, wurde schon im Jahre 1271 urkundli ch erwahnt 98. Di e untere Burg 
hatte ja Die trich G rope an Bischof Sim on verauBer!. 

Der Kaufer, Landgraf Heinrich, hielt, wi e bereits ausgeflihrt , seit ca. 1269 
die obere Burg besetzt; der Vertrag von 1294 bedeutete somit eine Legali sie
rung seines bis lang auf Gewalt beruhenden Anspruchs. Noch im selben Jahr 
zog Erzbischof G erhard von Mainz die Konsequenzen aus der Tatsache, daB 
ihm di e Burg Schartenberg mehr und m ehr entglitten war Er iibertrug "die 
Halfte seiner Burg" (medietatem castri nostri) an di e Tochter des Landgrafen 
und ihren Mann Gottfri ed von Eppstein, seinen Neffen, a ls Lehen aufLebens
zeit. 

Nach dem Tode des Ehepaares - so wurde vereinbart - sollte di eser Besitz 
an die Landgrafin Mechtild oder ihre Erben fall en. Tatsachlich verfligte schon 
1311 Mechtilds Sohn, Landgraf Otto, iiber di e Burg 99• 
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Damit fand ein jahrzehntelanger Kampf urn diese wichtige mainzische 
Festung seinen AbschluG. Den kurzeren 109 neben dem Erzbi schof di e Pader
borner Kirche. Sie wurde auf ihre Position an der Diemel zuruckgedriingt. 

Nach der ZerstOrung der Gudenburgen und dem Verkauf der Burg Schar
tenberg an den Landgrafen verloren di e Familien von Gudenburg, Wolf und 
Grope von Gudenburg sowie di e Schartenberg ihre politi sche Selbstiindigkei!. 
Sie wurden von Hessen mediatisiert und muGten sich mit Verwaltungs- und 
Burgmannenstellen, z. T. auf dem Schartenberg, begnugen, konnten dabei 
aber auch Karriere machen, wie z. B. die letzten Vertreter der Familie von 
Schartenberg, Stephan (urk. 1335- 72) und Hermann (1335- t 1382/ 83), die zu 
hessischen Landvogten aufstiegen lOO. 

Die Landgrafen nutzten den Erwerb der Grafschaft Schartenberg und 
damit des Befestigungsregals zur Grundung der Stadt Zierenberg (2,5 km sud
lich der Burg), deren ScMITen 1307 und deren Mauer 1322 urkundlich , urn 
ersten Mal erscheinen. Moglicherweise war zuvor unmittelbar unterhalb der 
Burg Schartenberg die Errichtung einer Stadt projektiert word en, wi e Boden
funde andeuten 101. Daraus wurde zwar nichts; erhalten blieb abeT die "raum
bildende Kraft" der Burg, die vermutlich schon im 12. Jahrhundert den Mittel
punkt der comicia Meiser gebildet hatte 102 Auch unter hessischer Herrschaft 
bildete di e Festung auf dem Schartenberg den Kern des Amtes Schartenberg/ 
Zierenberg, und sie wurde somit - trotz mehrerer flir das Spiitmittelalter typi
scher Verpfandungen - bis ins 16. Jahrhundert, als di e Zeit der Burgen zu Ende 
ging, ihrer Aufgabe als landgriiflicher Stiitzpunkt und Verwaltungssitz 
gerecht IOJ . 

Dos Ende der Burg Holthusen 

Fur Bi schofOtto von Paderborn bedeutete das Jahr 1294 nicht nur den end
gultigen Verlust seines Einflusses im Warme-Gebiet, sondern es bescherte 
ihm auch einen - zuniichst wohl unerwarteten - Erfolg. Er prolit ierte dabei 
von Streitigkeiten zwi schen den Herren Berkul e zu Holthusen ei nerseits und 
den Stiidten Warburg, Marsberg, Hoxter, Fritzlar, Hofgeismar, Wolfhagen 
sowie Naumburg andererseits. Der Gegenstand des Konfliktes ist nicht genau 
erkennbar, durfte aber u. a. darin zu suchen sein, daG horige Bauern gegen den 
Will en ihrer Leibherren in die sozialen Aufstieg und Freiheit verheiGenden 
Stiidte abwanderten. Im Untersuchungsgebiet war es deswegen schon in den 
40er Jahren zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Altstadt Warburgs 
verpflichtete sich 1245, Horige des Ritters Hermann Berkul e von Holthusen 
nur mit dessen Erlaubnis in ihre Burgerschaft aufzunehmen 10'. Urn 1294 kam 
es, wohl aus iihnlichen Griinden, wieder zum Streit, diesmal unter Beteiligung 
auch weiter entfernter Stiidte. Moglicherwei se haben die Herren Berkule da
bei, wie es ublich war, Warentransporte ihrer Gegner uberfallen. Die Burger 
der beteiligten Stiidte revanchi erten sich, indem sie die Burg Holthusen ero
berten und ein flir allemal zerstorten, wie an den Resten heute noch zu sehen 
is!. Einige der in Gefangenschaft geratenen Ritter wurden wegen ihrer - aus 
der Sicht der Stiidte - begangenen Verbrechen hingerichtet, unter ihnen wahr
scheinlich mehrere Briider von Calenberg, di e ihren Vetlern Berkule zu Hilfe 
gekommen sein dUfflen \05 . 
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Wir kennen den gesamten Vorgang nur aus einer U rkunde Bischof Ottos 
vom 6. November 1294, di e im Warburger Stadtarchiv aufbewahrt wird 106. Er 
versprach darin den genannten Stadten seine Hilfe gegen diejenigen, die sie 
wegen der Zerstorung der Burg Holthusen oder, weil sie noch Gefangene in 
Haft hielten bzw. andere wegen ihrer Verbrechen enthauptet hatten, mit Pliin
derungen oder Brandstiftung, d. h. den gangigen Methoden der Fehdeflih
rung, bedrohten oder ihnen Rache geschworen hatten. 

Eine weitere Passage des Textes ist flir die damalige 'Waffentechnik auf
schluBreich : "Da man gegen neue Krankheiten neue Gegenmittel bereitstel
len muB, woll en wir denjenigen, di e Brandpfeile verschieBen (contra sagitta
rios ignis), in unserem Herrschaft sbereich kein sicheres Geleit oder Schutz ge
wahren, sondern wenn jemand tagsiiber oder nachts mit Brandpfeil en gegen 
die genannten Stadte vorgeht, soli er deswegen, wenn er eine unserer Stadte 
oder Burgen betritt (d. h. wenn man seiner habhaft wird), abgeurteilt werden." 
Hinzugefligt wird all erdings di e salvatorische Klausel, dies solle nicht gesche
hen, wenn der Bischof oder sein TruchseB unter dem Druck der Verhaltnisse 
auf die Dienste der betreffenden Ritter angewiesen seien. 

Di e Urkunde ist somit von mehrfac hem Interesse. Militargeschicht! ich 
zeigt sie, daB Brandpfeil e ein geflirchtetes Mittel waren, urn gegen Stadte vor
zugehen. Diese waren zwar durch ihre Befestigung und ei ne zahlreiche, wehr
hafte Bevolkerung vor einer regelrechten Eroberung weitgehend geschiitzt. 
Die dichte Bebauung und die vorherrschende Holzbauweise, di e schon in 
Friedenszeiten immer wieder verheerenden Branden Vorschub leisfeten, 
boten aber ein lohnendes Objekt flir feindliche Pfei lschiitzen. 

Dariiber hinaus verdeut!icht der Text das groBe Gewicht eines neuen Stan
des, des Biirgertums, gegeniiber dem Kleinadel. Die Herren Berkule hatten 
fortan ihre selbstandige Rolle ausgespi elt. Johann Berkul e resignierte, er 
unterwarf sich dem Bischof. Dieser nahm den Ritter in seine Dienste und be
traute ihn - pi kanterweise - mit einer Stelle als Burgmann in Warburg 107. 

Mainz und KOln hatten einen Vasallen und dessen Lehen, di e Burg 
Holthusen, einen Vorposten an de r Grenze zu m Bistum Paderborn, verloren. 

Burg und Stadt Warburg 

Demgegeniiber hatten die Paderborner BischOfe in der zweiten Halfte des 
13. Jahrhunderts den militarischen Wert Warburgs erheblich vergroBert. 
Bischof Simon erlaubte 1260 der Neustadt, zur Altstadt hin eine Mauer zu 
errichten und sich auf den iibrigen Seiten mit den notwendigen Befestigungen 
zu schiitzen. Gemeint si nd wohl zumindest Wall und Graben, evt! . auch ein 
verstiirkter Palisadenzaun 108 . 

Die dariiber ausgestellte Urkunde laBt nicht erkennen, ob und inwieweit 
di e Neustadt schon vorher eine Befestigung besaB. Die Neustadt wird 1239 
zum ersten Mal genannt, sie hatte in diesem Jahr bereits eine Rats
verfassung 109. Die Griindung wird wo hi zu Recht dem Bi schof Bernhard IV. 
zur Lippe (1 228-1247) zugeschrieben llO• Erst in einer Urkunde von 1256 wird 
angedeutet, daB sowohl die Alt- als auch die Neustadt Befestigungen aufwie
sen, die aber von unterschiedl icher Qualitat waren Il l . 

Eine graBe Mauer, di e beide Stadte und auch die Burg umschloB, bis ins 
19. Jahrhundert bestand und in Resten heute noch zu sehen ist, wurde vor 
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1309, vielleicht schon vor 1280 angelegt "'. Daruber hinaus informierten meh
rere bischofiiche Urkunden, in denen das Verhiiltnis zwischen der Burg und 
ihren Bewohnern einerseits und den Stiidten Warburg andererseits festgelegt 
wurde. Da die Burg nach dem Bau der Gesamtbefestigung ni cht mehr von den 
Stiidten ausgegrenzt war, konnte den Burgern, insbesondere der Altstadt, bei 
Streitigkeiten mit der Burgbesatzung von di eser Gefahr drohen, weil der Zu
gang, d. h. aber auch der Einfall von der Burg in die Stadt, jederzei t moglich 
war. Die Burger versuchten daher, die Zufahrt zum Burgtor unter ihre Kon
trolle zu bringen. Damit waren Konnikte vorprogrammiert , denn es gab kei
nen direkten Zugang von auBerhalb der Stadt zur Burg, dies war nur uber ein 
Stadttor moglich. Di e Bischofe versprachen bei den Stiidten Warburg, daB sie 
von der Burg keinerl ei Feindseligkeiten zu erwarten hatten. Soli ten aber die 
Burge r den freien Zugang zur Burg behindern, so habe die Besatzung das 
Recht, sich auf den nach dem Felde, also stadtauswiirts, gelegenen Burg· 
mauern zu verteidigen, wie umgekehrt auch die Burger bei Streitigkeiten mit 
der Burgbesatzung das Recht zur Selbstverteidigung von den Stadttoren nach 
auBen hatten. Gemeint war also, daB der Teil der Burgmauer, der sich zwi
schen der Burg und den beiden Stiidten erst reckte, grundsiitzlich von Kampf
handlungen zwischen Burgern und Rittern ausgeschlossen werden sollte. -
DaB diese Bestimmungen uberhaupt erlassen werden muBten, zeigt, welche 
Spannungen zu mindest zeitweise zwischen den Beteiligten bestanden. 

Wer wohnte eigentlich auf der Burg? Vorubergehend, wiihrend sei ner Auf
enthal te in Warburg, lebte der Bischof dort 113, standig die Burgmannen. An 
ihrer Spitze stand der Burghauptmann. Zwischen 1227 und 1260 waren es 
Angehorige der edelfreien Familie von Oesede 11'. Die ubrigen Burgmannen 
entstammten der bischonichen Ministerialitat, u. a. die SchultheiB, v. Welda, 
v. Norde, Marschall, Spiegel und v. Papenheim "'. Fur ihre Dienste erhi elten 
sie vom Bischof Lehen in Form von Bauernhofen, Ackern, aber auch Hausern 
auf der Burg selbst 116. 

Die genaue Zahl der Warburger Burgmannen ist ni cht bekannt. Das fami
Iiengeschichtlich interessierte Freifraulein Susanna von Calenberg uberli efer
te urn 1650 die Sage, Karl der GroBe habe di e Burg auf dem Wartberg gegrun
det und sie in die Obhut von einem Grafen und sechs Burgleuten gegeben "'. 
Darin spiegeln sich zum Teil Verhaltnisse der fruhen Neuzeit wider. Denn den 
vermei ntl ichen sechs Burgmannen entsprachen im 16. Jahrhundert sechs 
Burglehen, davon zwei im Besi tz der von Calenberg und je eines der von 
Papenheim, von Haxthausen, Reuber und von Sieghart 118. 300 Jahre zuvor 
dufte ihre Zahl noch urn ei niges hoher gewesen sei n. 

Herkunft und Werdegang einer typischen Burgmannenfamilie seien am 
Beispiel der von Osdagessen/Marschall verdeutlicht 11'. Namengebender Ur
sprungsort war das spater wust gewordene Osdagessen I Audaxen zwischen 
Germete und Wethen (5 km westlich von Warburg), ei n 1036 zum ersten Mal 
genanntes Vorwerk des bischofiichen Haupthofes Warburg, das die Familie 
im Auftrag ihres Herrn zunachst ledigl ich verwaltete, an dem sie aber bis ins 
14. Jahrhundert zunehmend ein erbliches Besitzrecht durchsetzte. Schon urn 
1150 gehorten di e von Osdagessen zu den reichsten und besonders standes
bewuBten Mitgli edern der ritterlichen Ministerialitat, wi e di e Grundung und 
Finanzierung des Benediktinerinnenklosters Willebadessen erkennen laBt. 
Der soziale Aufstieg wurde durch die Ubernahme des bischofiichen Mar-
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schallamtes urn 1180 weiter geftirdert. Zumindest seit dem 13. l ahrhundert war 
das Konnubium der sich jetzt Marschall nennenden Familie nicht mehr auf 
die Paderborner Dienstmannschaft beschriinkt 12", sondern umfaBte auch Kol
ner und Corveyer III Ministerial en, ferner die Dynastenfamili e von Oesede 
und im 14. lahrhundert daruber hinaus hessische Familien wi e z. S. die von 
Hertingshausen In Nach 1250 waren die Sruder Ludolf(ll. ) und Hermann (11.) 
Marschall fast 50 lahre lang an mhrender Stelle als Surgmannen in Warburg 
tii tig. Ihre Sohne verlagerten ihren Dienst- und Wohnsi tz auf die urn 1298 bzw. 
ca. 1315 von den Si schofen neu errichteten Surgen Slankenrode und Lichte
nau. Ein van ihnen fruh er bewahntes Haus auf der Surg in Warburg wurde 
aufgegeben und verfie!. Das Grundstuck uberlieBen di e Erben 1351 dem 
lahannis-Altar in der Surgkirche zum Sau einer Wahnung mr den Rektor. Ein 
weiterer Surgsitz durfte durch Erbschaft an di e van Harhusen und van diesen 
Ende des 15. lahrhunderts an die Patrizierfamilie Reuber gelangt sei n l B . Mit 
Ludolf (IX.), der wahrscheinlich in Lichtenau wohnte, starben die Marschall 
1425 aus 124. Die mit ihnen verwandten Spiegel zu Peckelsheim erbten das Mar
schallamt und die damit verbundenen Guter '''. 

LiebeDau uDd CaleDberg 

Wiihrend Status und Tiitigkeit der Familie van Osdagessen/Marschall in 
den 300 lahren ihrer Existenz vam Dienst mr den Sischafvan Pade rbarn ge
pragt waren, versuchten die Spiegel zu Desenberg tratz ihrer Lehnsbindung 
an Carvey und Koln ein eigenes, selbstiindiges Territarium aufzubauen. Dies 
zeigt sich u. a. in der Errichtung van Surg und Stadt Liebenau durch den Ritter 
Hermann Spiegel in den lahren 1293/94 12'. Sazialgeschichtlich ist bedeutsam, 
daB hi er ei n Ministeriale als Stadtgrunder auftritt. Dieser besaB all erdings im 
Raum Li ebenau in erheblichem Umfang AlIad, was daraufschlieBen laBt, daB 
sich unter seinen Vorfahren adlige oderwenigstens freie Grundbesitzer befan
den. 

Der Ort war strategisch und verkehrsgeographisch geschickt ausgewiihlt. 
Ca. 6 km unterhalb des Spiegelschen Hauptsitzes, des Desenbergs, auf einer 
Diemel-Insel unwei t der Einmundung der Warme gelegen, kreuzten sich an 
einer Furt mehrere aus Westfalen bzw. Hessen kommende StraBen. Anders 
als im Fall der etwa gleichzeitig von Hessen gegrundeten Stadt Zierenberg 
wurde hier eine Surg in di e stiidtischen Verteidigungsanlagen integriert. Die
ser neue Typus der Festungsstadt, zu dessen Wesensmerkmalen die "einge
baute" Surg gehorte, kam im Sistum Paderborn urn 1290 mit der Anlage von 
Sorgholz zum Durchbruch, dem ca. 1298 Slankenrode und in den beiden 
niichsten lahrzehnten Wunnenberg, Lichtenau, Peckelsheim und Dringen
berg folgt en "'-

An der Griindung des zum mainzischen Sprengel gehorenden Liebenau 
war der Paderborner Sischof in keiner Weise beteiligt - im Gegentei!. Her
mann Spiegel sicherte sei n Projekt dadurch ab, daB er Surg und Stadt Liebe
nau, ausgenommen 16 Hufen, mit denen er vom Landgrafen belehnt war, 1293 
dem Grafen Olto von Waldeck zu Lehen auftrug 12' . Dazu war er gemiiB dem 
1270 zwischen der Familie Spiegel und dem Haus Waldeck geschlossenen Ver
trag uber die Lehnsauftragung der Spiegelschen Allodien verpflichtet. Neben 
dem Landgrafen war ihm auch der Erzbischofvon Koln, der Obereigentumer 
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der Burg Desenberg, gewogen. Von der Verpflichtung Hermanns, die Burg 
Liebenau den Waldecker Orafen stets gegen deren Feinde offenzuhalten, wur
den nur der Erzbischaf van KOln und der Landgraf ausgenommen. Bezeich
nenderweise ist von dem Paderborner Bischof nicht die Rede. 

Sein Verhaltnis zu denjenigen Riltern des Raumes Warburg, die nicht sei
ner Ministerialitat angehorten, muB in den Jahrzehnten urn 1300 sehr schlecht 
gewesen sein. 1299 iibertrug Werner von Westerburg die Burg Calenberg, die 
er affensichtlich kurz zuvor von den Herren von Calenberg erworben halte, 
Erzbischof Wikbald von Koln und empfing sie als Lehen zuriick 129 Hiermit 
hatte der neue Lehnsherr den Verlust der Halfte der Burg Holthusen fUnf 
Jahre vorher mehr als wettgemacht. Die Hohenburg Calenberg muBte fUr 
Koln eine willkommene Verstarkung bedeuten - fand somit doch die bislang 
isoliert gelegene Burg Desenberg einen Riickhalt in Richtung auf die ebenfalls 
in dieser Zeit unter kolnischen EinfluB kommende Stadt Volkmarsen mitsam: 
der Kugelnburg 130 

Werner von Westerburg (t 1315), ein agnatischer Nachfahre der edelfreien 
Herren van Bischofshausen, hatte 1296/97 seine Burgen Laewenstein und 
Barken (bei Fritzlar) dem Landgrafen Heinrich van Hessen zu Lehen aufge
tragen "'. Nach dem Tode seiner Oemahlin Irmgard Orafin von Schwalenberg 
(t 1290) heiratete Werner in zweiter Ehe Ermentrude, das einzige Kind des 
Ritters Ekbert Spiegel (urk. 1259-1295), des Bruders des Stadtegriinders Her
mann Spiegel (urk. 1252-1305) 132 , und kam so ins Warburger Land. Moglicher
weise hat er iiberhaupt erst den Rittersitz Calenberg zur Burg ausgebaut. Sein 
Engagement in dieser Oegend zeigte sich auch daran, daB er 1300 zusammen 
mit den Briidern SchultheiB von den Verwandten seiner Frau Burg und Stadt 
Liebenau kauflich erwarb IB Seine Aktivitaten erschienen aus Paderborner 
Sicht so bedrohlich, weil er nicht nur zu Koln, sondern auch zu Hessen in 
einem engen Verhaltnis stand und an dem Zustandekommen eines Biindnis
ses zwischen dem Erzbischof und dem Landgrafen am 7. August 1299 mit
wirkte 134. 

1307 kam es zur Fehde. Obwohl der neue Erzbischof Heinrich II. (1306-
1332) an der Spitze seines Heeres Bischof Otto entgegentrat 135, gelang es 
diesem, die Burg Calenberg zu erobern und zu zerstoren 136. Koln fand sich 
hiermit ab. In dem am 21. Oktober 1307 zwischen den beiden KirchenfUrsten 
geschlassenen Landfrieden werden zwar die Burg Desenberg sawie die Stadt 
Biiren und die Burg Wiinnenberg, die beide an die Edelherren von Biiren zu 
Lehen gegeben waren, als kolnisches Eigentum genannt, dagegen nicht mehr 
die Burgen Holthusen und Calenberg 137• Sie wurden stillschweigend Pader
born iiberlassen. Das militarisch nur wenig wertvolle Halthusen wurde nicht 
mehr genutzt. Dagegen hatte BischofOtto schon am 3. August 1307 den Knap
pen und spateren Ritter Raveno von Papenheim mit der Burg Calenberg be
lehnt m Raveno und seine Erben soli ten die Burg den Paderborner Bischofen 
immer offenhalten und ihnen daraus nach Kraften treu dienen, wofUr die 
Ritter ihrerseits auch Hilfe van den bischoflichen "Schlossern" (munitionibus) 
erwarten durften. Unmittelbar nach der Belehnung nahm Raveno den Namen 
seines neuen Sitzes, Calenberg, an 139, Auch seine Nachkommen nannten sich 
meist von Calenberg, nur noch gelegentlich von Papenheim 140. Sie diirfen 
nicht mit den gleichnamigen von Calenberg, den Nachfahren der Herren Ber
kule von Holthusen, verwechselt werden. Die beiden Familien unterschieden 
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sich sowohl durch ihre Wappen als auch durch die bei ihnen gebrauchlichen 
Vornamen 141. Aufgrund der Belehnung lieB Raveno die zerstorte Burg neu 
errichten. Warum Bischof Otto gerade ihn mit Calenberg belehnte, entzieht 
sich unserer Kenntnis. Ein verwandtschaftlicher Zusammenhang mit den von 
Calenberg/Berkule ist unwahrscheinlich 142 Raveno trat spater in mainzische 
Dienste, wo er als Verwalter der niederhessischen Besitzungen des Erz
bischofs iiberdurchschnittiiche Fahigkeiten bewies 143 Er trug den Beinamen 
dives (der Reiche) 144. 

Die Herren von Calenberg aus dem Hause Berkule hatten schon vor 1299 
durch die Abtretung ihres namengebenden Stammsitzes an Werner von 
Westerburg ihre politische und militari sche Selbstandigkeit verloren. Wie 
ihre Vettern van Holthusen traten sie in die Dienste des Paderborner Bi schofs 
- und zwar als Burgmannen auf der ca. 1315 gegriindeten Burg Lichtenau 14'. 

Einen weiteren Besitzschwerpunkt besaBen sie urn Westheim (ostiich Mars
berg), wo sie die Vogtei iiber die dortige Pfarrkirche innehatten 146 

A1s Bischof Otto am 23. Oktober 1307, also nur zwei Tage nach dem erfolg
reichen AbschluB der Fehde urn die Burg Calenberg, starb 14J, hinterlieB er 
seinem Nachfolger eine gesicherte Position in dem vorher so umkampften 
Gebiet. Zwar hatte die Paderborner Kirche die Burgen Schartenberg an di e 
Landgrafen verlaren, aber der drohende Machtzuwachs der Kolner Kirche im 
Raum Warburg war nicht nurverhindert, sondern sogar ins Gegenteil verkehrt 
warden. Mit der Burg Calenberg, deren militarischer Wert durch eine k1eine 
Stadt, die zwischen 1307 und 1326 unterhalb van ihr gegriindet wurde, nach 
zunahm, hatten die BischOfe einen festen Stiitzpunkt siidlich der Diemel ge
wonnen 148, 

Gefahrlich blieb aber fiir sie die Burg auf dem Desenberg. 

Raubritter 

In zwei Urkunden vom Mai 1314 bzw. November 1316 ist von einer Schlacht 
am Desenberg die Rede. Die Warburger Biirger unter Fiihrung von Johann 
van Geismar hatten dabei iiber "die Feinde des Bistums Paderborn" gesiegt. 
Die Schlacht habe am Vortag van A1lerheiligen, also am 31. Oktober, stattge
funden. In dankbarer Erinnerung an diesen Sieg stiftete Johann van Geismar 
in der Neustader Kirche einen Altar zu Ehren des hI. Georg, des Schutz
patrons der christlichen Ritter 149, 

In welchem Jahr die Schlacht ausgetragen wurde (1314 ist lediglich der ter
minus ante quem), ist ebenso unklar wie der politische Hintergrund der Fehde. 
Aus der Angabe des Schlachtortes (juxta castrum Desenbergh) ist die Beteili
gung der Ritterfamilie Spiegel zu folgern. Die Formulierung "Feinde des Bis
turns Paderborn" triff! auf sie als Vasallen der Kolner ErzbischOfe zu. Auch ihr 
Schwager, der Ritter Werner van Westerburg, der 1307 seine Burg Calenberg 
an Paderborn verloren hatte, war moglicherweise beteiligt 150 

Immerhin behaupteten die Spiegel den Desenberg. Sie schalteten hier prak
tisch selbstandig, die Abhangigkeit van KOln verblaBte immer mehr. Der 
Desenberg war de/acto ihr Eigentum. Eine der beiden Linien, di e sich seit der 
Mitte des 13. Jahrhunderts gebildet hatten, verzichtete 1338 vertraglich zugun
sten der anderen auf ihre Besitzrechte an der Burg, lieB sich vor 1375 in 
Peckelsheim nieder und nannte si ch fortan Spiegel zu Peckelsheim 15 1. Ihre 
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Vettern, die Spiegel zu Desenberg, traten in der zweiten Halfte des 14. Jahr
hunderts durch zahlreiche Fehden hervor, in deren Verlauf Landgraf Her
mann den Ritter Kurt Spiegel besiegt und dessen Burg Desenberg im An
schluB daran neu befestigt haben soli 152 . In ihrer Fehdelust standen die 
Spiegel den beriichtigten Rittern von Padberg, die wie sie Kolner Lehnstrager, 
tatsachlich aber Inhaber einer fast unabhangigen Herrschaft waren, in nichts 
nach 153 Das gemeinsame Interesse - Behauptung, moglichst aber der Ausbau 
der eigenen Machtposition gegeniiber den benachbarten Landesherren -
fUhrte sie zu politischen Biindnissen zusammen, die zeittypisch durch Heira
ten gefestigt wurden 154 

Auch mit Stadten gerieten diese "Raubritter" immer wieder in Streit. Am 
4. Dezember 1393 hatten deswegen Hermann und Heinrich Spiegel als Gast
geber auf ihrer Burg Desenberg ein volles Haus. Nicht weniger als 34 Standes
genossen konnten sie begriiBen, an ihrer Spitze Ritter Friedrich von Padberg 
vom Alten Haus mit seinen Briidern Johann und Gottschalk, ferner Johann 
und Raven von Canstein, jeweils fUnf Mitglieder der auf der Kugelnburg 
ansiissigen Familie Runst, der von der Malsburg und der von Gudenberg, fer
ner zwei Spiegel-Peckelsheim, ein Raven von Calenberg und andere 155 . Sie 
waren von dem hessischen Ritter Heinrich von Kolmbach, der mit der Stadt 
Frankfurt in Fehde lag, um Hilfe gebeten worden 156 Die Ursache des Kon
flikts ist nicht erkennbar, ebensowenig, ob die 36 Ritter aus echter Solidaritiit 
oder nur, urn einen Vorwand mr einen Raubzug gegen die stadtischen "Pfef
fersiicke" zu ha ben, den Biirgern Frankfurts die Fehde ansagten. 

Auf die nachfolgenden Kiimpfe bezieht sich vielleicht eine Eintragung in 
der Limburger Chronik: Do nomen (erbeuteten) di van Patberg auJ der strafie 
nit verre van in in Wesifalen vierzig gezauwen (Fahrzeuge), kerne (Karren) unde 
wagen mit aI/em dem rade (Ladung) der daruJwas vonfischerie, van leder unde 
von anderm rade 1S1 . Der Chronist fahrt fort , Bischof Ruprecht von Paderborn, 
Landgraf Hermann von Hessen und Herzog Otto von Braunschweig seien 
deswegen nach Padberg gezogen, hiitten dort das Stiidtchen erobert und das 
umliegende Land verwiistet. Die Belagerung der beiden Burgen Padberg 
wurde aber abgebrochen, da Bischof Ruprecht plotzlich an einer Seuche 
erkrankte und am 29. Juni 1394 starb 158. 

Der entscheidende Schlag gegen den Ritterbund der Bengeler, der sich 1391 
unter Fiihrung Konrad Spiegels zu Desenberg und Friedrich von Padbergs 
vom Alten Haus gebildet hatte, gelang Ruprechts Nachfoler Johann von Hoya, 
indem er Ende 1394 die von Padberg gefangennahm 15'. Der Kolner Erzbischof 
Friedrich von Saarwerden (1371-1414) hatte Paderborn in den Kiimpfen gegen
die Herren von Padberg und Spiegel-Desenberg unterstiitzt und nahm beide 
Familien nun wieder stiirker in die Pnicht. Wie die von Padberg in bezug auf 
Padberg empfingen die Spiegel ihre Burg Desenberg forrnell von Koln zu 
Lehen und wurden dadurch an ihre Treuepflicht gegen den Lehnsherrn 
erinnert l60 So gelang es zwar, die Herrschaft Padberg auf Dauer in das kur
kolnische Herzogtum Westfalen einzubinden. Bei der Exk1ave Desenberg 
iiberwogen aber die zentrifugalen Kriifte, wie noch ausgefUhrt werden soIl. 

Ahnliches gilt fUr die Malsburg, ein mainzisches Lehen. Die Erzbischofe 
bemiihten sich, ihre Lehnshoheit zur Geltung zu bringen, konnten aber die
sen AuBenposten im Norden ihres Sprengels ebensoweniggegen die Ambitio
nen der Landgrafen behaupten wie das iibrige Amt Hofgeismar, zu dem die 
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Malsburg 1353 ge rechnet wurde 161 . 1424 erneuerte die Famili e von der Mals
burg zum letzten Mal den Vert rag iiber die OtTnung ihrer Burg fUr die Mainzer 
Kirche 162. Di es wa r ein Refl ex auf die groBe Fehde zwischen Mainz, den Spi e
gel-Desenberg und den von der Malsburg einerseits und dem Landgrafen 
andererseits. Ein Jahr spiiter wechselten die von der Malsbu rg das Lager und 
wurden gegen eine jii hrliche Rente von 50 Gulden landgriifliche Erbmannen. 
Ihre Mai nzer Lehen empfingen sie fortan vom Landgrafen I". Der Erzbi schof 
war zu schwa ch, urn diesen Frontenwechsel zu verhindern. Die von der Mals
burg und ihre Besitzungen wuchsen in das hessische Territorium hinein, 
bewahrten aber bis ins 19. Jahrhunden eine privil egierte Stellu ng 164. 

Veriinderunge n auf den Ebenen des Ober- und des Untereigentums sind 
wiihrend des Spii tmittelalters auch fUr Burg und Stadt Li ebenau beobachtbar. 
Seit der G riindung 1293/94 ein waldecki sches Lehen, war es 1300 von den Spie
gel an die von Westerburg gekommen 16'. Diese verkauften 1323 ei ne Hiilfte 
von Burg und Stadt an Herbold von Papenheim 166. Seit dieser Zeit ist ein 
Zweig de r Famili e von Pap(p)enheim in Li ebenau ansiissig 16J . 

Als territorialgeschichtlich bedeutsam erwies sich, daB die Bischiife von 
Paderborn seit 1356 durch Kauf zunehmend Besitzrechte an Li ebenau gewan
nen '''. Ihre Bemiihungen fanden 1395 ei nen Hiihepunkt und vorl iiufige n 
AbschluB, als G raf Hei nrich von Waldeck und seine Siihne zugunsten des 
Bischofs auf alle Rechte an Burg und Stadt Li ebenau, d. h. auf das Obereigen
turn daran, verzichteten 169 - dies nicht ganz freiwill ig, denn sie waren dUTch 
die Niederlage des von ihnen gefiirderten Bengeler-Bundes geschwiicht 170 

Zusii tzlich zu Calenberg hatte Paderborn damit an einem wei teren Punkt siid
lich der Di emel, also auBerhalb des eigenen Di iizesansprengels, die Landes
hoheit gewonnen. Der eigentliche Besitz der Stadt, vo r allem die Ei nkiinfte 
und die Nutzung der Burg, war an die von Papenheim und daneben zeitweise 
an di e Spiegel verpni ndet. 

Die paderbomisch-hessische Fehde 1464-1471 

1464 geri et die territorialpolitische Lage an der mittleren Diemel noch ein
mal in Bewegung. Im September dieses Jahres war die Burg Calenbe rg Schau
piatz einer makabren Szene 17I , DeT Herr der Burg, Ritter Raveno van Calen
berg, lag auf dem Sterbebett, tiidlich erkrankt an der Pest, di e seit dem Vorjahr 
das Hochstift Paderborn hei msuchte und der schon vie\e Adlige zum Opfe r ge
fa llen waren m Die Nachricht von dem bevorstehenden Ableben des Ritters 
hatte sich schnell herumgesprochen, und wiihrend er, bereits vom Tode ge
zeichnet, daniederlag, hatte Bischof Si mon von Paderborn ein graBes Heer, 
bestehend aus fas t 10 000 Mann, Reiterei und FuBtruppen, in der Niihe der 
Calenburg zusammengezogen. Auch innerhalb der Burg wartete jemand auf 
Ravenos baldigen Tod : ein Beamter des Landgrafen von Hessen. Bischof und 
Landgraf standen buchstiibl ich Gewe hr bei FuB, urn sofort nach Ravenos 
Ableben dessen Burg in Beschlag zu nehmen. Di e Konkurrenz zwischen den 
bei den La ndesherren in bezug auf Calenberg bestand seit lii ngerem. 

Raveno von Calenberg war der letzte sei nes Geschlechtes, das, wi e er
wiihnt, seit 1307 auf der Burg residi erte. Spii testens urn 1445 hatte er erkannt, 
daB seine Ehe mit Anna von Rehden kinderlos bleiben wiirde. Niihere Ver
wandte, also etwa NetTen oder Nichten, gab es ni cht. Somit wii ren di e Burg 
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und das Stadtchen Calenberg nach Ravenos Tod dem Bischofvon Paderborn 
als Lehnsherrn heimgefallen. Der Riller war ab er um 1445 mit Bischof und 
Domkapitel in Streit geraten und halle daraufhin seine Herrschaft gegen Zah
lung einer Leibrente dem Landgrafen von Hessen zu Lehen aufgetragen, d. h. 
er halle diesem vertraglich das Obereigentum iibertragen. Dazu waren weder 
Raveno noch der Landgrafbefugt, daja das Stift Paderborn der Lehnsherrwar. 
Somit zeichnete sich ab, daB Hessen die Lehnsanspriiche nur mit Gewalt 
durchsetzen konnte. Zunachst war aber der Bischof schneller. Als Ritter 
Raveno am 14. September starb, besetzten die biscbOnichen Truppen noch an 
demselben Tag die Burg. Einzelheiten sind u. a. den Aufzeichnun~en eines da
mals am Paderborner Dom tatigen Geistlichen zu entnehmen (Ubersetzung 
aus dem Lateinischen) : "Im Jahre des Herrn 1464, am 14. Tag des Monats Sep
tember, starb der Riller Raben von Calenberg. An demselben Tag nahm unser 
verehrter Vater in Christo, Herr Simon zur Lippe, Bischofvon Paderborn, die 
Burg Calenberg mithilfe eines groBen Heeres ein, das aus fast 10000 Mann zu 
Pferd und zu FuB, bewaffneten und unbewaffneten, bestand. Dabei unter
stiitzten ihn der Grafvon Rietberg, der Edelherr zur Lippe, sein Bruder, sowie 
die Amtleute der Grafschaft Arnsberg und des Marschallamtes des Erz
bischofs von Koln in groBer Zahl. GemaB dem Vertrag zwischen Simon und 
Raven von Canstein iibergab dieser die Burg dem Bischof, der sie dankbar und 
freudig in Besitz nahm." 113 

Raban von Canstein, der sich als (sehr entfernter) Verwandter des Verstor
benen ebenfalls Hoffnungen auf die Erbschaft gemacht halle, verzichtete auf 
seine Anspriiche und unterstiitzte stalldessen Bischof Simon. Eine weitere 
Einzelheit ist einem Brief des Warburger Magistrats an das Paderborner Dom
kapitel zu entnehmen. AIs sich in der Stadt die Nachricht vom Tode Ravenos 
von Calenberg verbreitete, hallen die Warburger - hOchstwahrscheinlich auf 
Befehl des Bischofs und als Teil seines Heeres - alsbald an die 100 Schiitzen 
neben etlichen groben Stiicken Geschiitzes, so noch darauf stehen auf das Haus 
(Calenberg) geschickt, die noch Jahr und Tag zur Defension gelegen 174. 

Diese Vorsorge, die weitere VersHirkung der Burg, war auch notwendig, 
denn Landgraf Ludwig 11. war nicht gewillt, kampnos auf seine Anspriiche zu 
verzichten. Damit begann die schwerste Fehde im Diemelland wahrend des 
Spatmillelalters. Ein erster Hohepunkt der Kiimpfe war im Sommer 1465 er
reicht. Der gesamte Raum zwischen dem Twistetal und Herstelle an der Weser 
wurde davon erfaBt. Am 13. Juli nahm Ludwig die damals zu Paderborn geho
rige Trendelburg ein und zwang die Biirgerschaft des gleichnamigen Stadt
chens zur Huldigung. An demselben Tag begann er die Belagerung von Liebe
nau. Zwei Wochen spat er wurde es erobert und zerstort. Etwa zu dieser Zeit 
erstiirrnten hessische Truppen auch den befestigten ](jrchhofvon GroBeneder 
in der Warburger Borde 11S . Auch die Burg Warburg diirfte in Mitleidenschaft 
gezogen word en sein, wie eine Urkunde von 1471 andeutet. Darin schlossen 
Bischof Simon und Johann von Horhusen einen Vertrag mit dem Ziel, die 
Burg wiederaufzubauen. Johann von Horhusen sollte sie mit eigenen Milleln 
neu errichten, und er durfte die gesamte Burg so lange behalten und nutzeD, 
bis ihm die Baukosten vom Stift Paderborn erstallet worden seien 17'. Tatsach
lich scheint si ch der Wiederaufbau aber noch einige Jahrzehnte hingezogen 
zu haben, denn 1496 schloB der Schwiegersohn des Johann von Horhusen, Li
borius Reuber, einen ahnlichen Vertrag mit dem Bischof, worin der Wieder-
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aufbau des Hauses, der Scheune und eines eingefali enen Brunnens feslgelegl 
wurde "'. Liborius Reuber und seine Ehefrau wohnlen fortan auf der Burg '''. 
Sie iSI demnach zumindesl leilweise wiederhergeslelil worden. Dieser Neu
bau hal vermutlich bis ins 17. Jahrhunderl Besland gehabl. Ersl wahrend des 
DreiGigjahrigen Krieges dUrfle, wie Klemens Honselmann ausgefUhrl ha I, die 
Burg milsaml der Andreas-Kirche endgUllig zerslorl worden sei n 179 Teile des 
Bergfriedes stand en noch bi s elwa 1830 '80. 

ZurUck zu der Fehde zwischen Paderborn und Hessen. Unlerbrochen von 
WalTenslillslanden dauerte sie mehr als sieben Jahre. Im Oklober 1469 1ral die 
Famili e Spiegel zu Desenberg zum Landgrafen Uber und olTnele ihm ihre 
Burg. Die Reaklion des Bischofs blieb nichl aus. Am 1. Juli 1470 begann er die 
Belagerung des Desenbergs und selzle dabei GeschUlze ein, deren Kugeln 
Herberl Engemann bei seinen Ausgrabungen gefunden hal 18l . Der modernen 
WalTenlechnik hiell der alle Bau nichllange sland. Als Landgraf Ludwig am 
5. Juli mil ei nem Enlsalzheer anrUckle, war der Desenberg berei ls in Pader
borner Hand - die Zeil der Rillerburgen ging zu Ende. Ein Ausbau zu neuzeil
lichen Feslungen Uberslieg di e Moglichkeilen des niederen Adels. 

1471 wurde die Fehde beendel. Der Friedensvertrag schrieb di e durch die 
Eroberungen enlstandene Lage fesl 18'. Calenberg kam in die freie VerfUgungs
gewall des Bischofs. Die Familie Spiegel erhiell ihre Burg fortan von Pader
born zu Lehen - von Koln war keine Rede mehr. Liebenau wurde hessisch, 
wobei die eigentliche Herrschafl durch di e von Pappenheim ausgeUbl wurde. 
Das Ergebnis wirkl sich bis heule in der Grenzziehung zwischen den Bundes
liindern Nordrhein-Weslfalen und Hessen aus, nachdem es 1597 vertraglich 
beslaligl worden war. 

Der mil ilarische Wert der Burgen sank immer mehr. Auch slanden sie den 
gesliegenen AnsprUchen auf Komfort im Wege. Die Anlagen auf dem Desen
berg und dem Scharlenberg wurden im Laufe des 16. JahrhunderlS aufgege
ben. Von ihnen slehen neben etlichen Mauerreslen heule nur noch Teile der 
Bergfriede 183 Noch weniger isl von der Malsburg Ubriggeblieben. Einiger
maGen erhallen blieb lediglich die Burg Calenberg. Sie dienle bis 1802 als 
bischofliches Amlshaus, kam nach der Sakularisalion in Privalbesilz und 
wurde urn 1880 im Sinne der Burgenromanlik reslaurierl 184 

* * * 
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Stammlafel der Familien von Gudenburg und Wolf von Gudenburg 
(Auszug) 

Eberhard von Gudenburg 
1175-96, Edelherr , , 

I 
Arno ld Wolf 

1213-48 
Edelherr 

Bruder N. 
1213 

Arnold von Gudcnburg 
1200-35 

Dictric h Wolf 
von Gudenburg 

1237-84 
Edelherr 

Arnold 
1271 

Dietric h 
1271 

(? Eberhard 
1239 

1213 von Curterich 
Edclh crr 

Eberhard Wo lf 
von G udenbu rg 

1237-71 

Wolf von 
Gudenburg 

I 
Arnold von Guden
burg gen. M agnus 

1251-1301 
Edel herr 

Arnold-Lin ie 
hi s 1322 

I 
I 

l ohann von 
Gudcnburg 

1251-63 
Ritter 

Konrad 
1259-63 

Konrad von Gudcnburg 
ca. 1167/9.1 , Edel hcrr , , 

I 
Wilhel m von Gudenburg 

1213-46 
1213 von CUTterich 

Edclhcrr 
00 N. (?I von Gudensberg. Tochtcr Oisos) 

I I I I 
Olso von 

Gudenburg 
1231-94 

sei t 1252 auc h 
von Gudensberg 

~ 
von Gudcnburg 

bis 1534 

Hoier 
123 I 

Konrad 
1235-62 

Bertold 
1259 

Wilhel m 
1235/6 

weitere 
Kinde r 

Werne r 
1235 



Stammtafel der Familie von Schartenberg 
(Auszug) 

Hermann 
1210-13 

Hermann 
1240-83 
Ritter 

00 Rixa 

4 Kinder 
(1279) 

Stephan 
1240-86 

Stephan 
1143 von der Malsburg 
1149 von Schartenberg 
Mainzer ~inisteriale 

Stephan von Schartenberg 
1163 

; 

Stephan 
1J99-1213 

; 
; 
; 

1············_ 
Albert 
1223-66 
Ritter 

00 Mechtild 
Grope 

1240 

von Schartenberg 
bis 1382/83 

Stephan 
1213 

2 Sahoe 
(1240) 

Hermann 
1240 

Stephan 
1240 

~ 
von Falkenhergl 

von der Mal sbu rg 

1 
Thietmar 

1213- 40 

Adelung 
1240 

Adelung 
1213- 40 

Konrad 
1240-84 
Ritter 

Burgmann 
in Giesel-

werder 

Stammtafel der Familien von Falkenberg und von der Malsburg 
Stephan von Schartenberg 

1240 

Stephan von Falkenherg 
mO-l3l5 

Herr der Mal sburg 
Ritter 

Stephan von der 
Malsburg 
1287- 1340 

von der 
Malsburg ; 

Stephan-Linie 

Hermann von der 
Malsburg 
1287-1340 

von der 
Malsburg: 

Hermann-Linie 

; 
• ; 
• 

Gerlach von Falkenherg 
1272-1291 

1 
Stephan von Fal ken

berg 1315-40 
iandgriinicher 
Burgmann in 
Immenhausen 

00 Ermengard 1357 

Gerlach von 
Falkenberg 

1357 

Widukind von 
Falkenberg 

1353-86 

1 
Gerlach von 
Falkenberg 

1340 

Thiele von 
Falkenberg 

1357-70 
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Stammtafel der Familie Grope von Gudenburg 

Dietrich Grope 
1213-40 

1226 von Schartenberg 
1237/40 van Gudenburg 
00 Jutta von Keseherg 

Dietrich 
1143 van der Malsburg 
1149 van Schartenberg 
Mainzer Ministeriale , , , 

! 

Oielrich 
1237-66 

Hermann 
1237 

Konrad 
Grope YDn 

Gudenburg 
1237-63 
Ritter 

1253/56 Grope 
van Schartenberg, 
sonst Grope van 

Gudenburg, Riuer, 
verkauft die untere 
Burg Sc hartenbe rg 
an Bischof Simon 

von Paderborn 

Hermann 
1209-33 

Grope bis 1398 

Mechtild 
1240 

00 A lbert van 
Schartenberg 

1223-66 
Ritter 



Stammtafel der Familie Berkule/von Calenberg 

Hermann Berkule 
vo n Holthusen 

,or 1191-1206 (1219?) 
Edelherr 

I 
I --~--- l 

I 
Bernhard Berkule 

van Holthu sen 
var 1l91-1234 

Edelherr 

? ? 
• • 

Hermann 
8erkuJ e 

vo n Holthusen 
1219-25 

Tochter N. 
00 H ermann von 

lUer/van 
Calenberg 
1 234~ 1259 

Hermann 
1234-1245 

= Herman n von = 
Holthusen 

Johann von 
Calenberg 

1266-98 
Rilter 

Hermann van 
Calenberg 

gen. Longus 
(Longior) 
1293-1327 
Burgmann 

• 
10 

Lichlenau 

van Calenberg 

, 
i 

r~'-'--"'-''''-''''~'''--'' 

I 
H ermann van 

Caienberg 
1275-93 

Goswin 
1293 

Johann 
1246 

Hermann van 
Calenberg 

gen. Parvus 
(Brevior) 
1293-1351 

Ritter 
Burgmann in 

Lichtenau 

van Calenberg 

1246 

? 
• 
~ Johann Wilhelm 

BerJrule Berkule 
1280-1323 1283-93 

Ritter 
Burgmann 
in Warburg 

Konrad Johann 
1293-1350 1293 

Pfarrer 
in 

Wettesi nge n 

Hermann 
8 erku le 

van Hol thusen 
1260-77 

00 Edelindis 
1283 

Bertold 
Berkule 

1293-1305 
Pfarrer in 
Warburg· 
Altstadt 

Bernhard 
1293 
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Stammtafel der Familie Rabe VOB Calenberg 

Rabe von Papenheim sen. 
1258-1J1J 

Ritter 

von Papenheim zu 
Liebenau und zu 

Kugelnburg 

lohann 
1320-49 

Domherr 

Werner 
1319-64 
Ritter 

Konrad von Papenheim 
1260-1317 

Ritter 

von Canstei n 

• 
In 00 1. Kunigunde 

I 
Rabe 

1319-44 
Ritter 
ooIda 

1353 

Sander 
1320-71 

Monch des 
Kt Corvey 
seit 1353 Paderborn N. 1331 

2. (ca. 1349) 
Kunigunde 
von Hoerde 

1353 

Werner Friedrich 
1371-83 1371-96 

(? 1403 Abt 
des KJ. 

Hasungen) 

Werner 
1349-85 

00 Mechtild 
(? v. Brobecke) 

1371 

Rabe 
1384- tl439 

Ritter 
00 L Adelheid 
von der Leina 

1402 
2. Walburga 
Grafin von 
Spiegelberg 

1416-36 

Rabe 
1429-t 1464 

Abt des KI. 
Flechtdorf 

Rabe 
1349-84 

Johann 
1384/5 

00 AnDa von Rheden 
1444-60 

I 
Rabe von Papenheim JUDo 

1278-95 
Ritter 

Rabe von Papenheim, 
seit 1307 von Caienherg, 

gen. der Reiche, 
1286-1323 

Rabe 
1319- 71 

lohanniter
Ritter 

Johann 
1349-85 

Hermann 
1335-44 



Stammtafel de. Familie Marschall 
(Auszug) 

Ludolf (ll .) Marschall 
1245-98 

Burgmann in Warburg, Ritter 
00 Heilewig von Oesede 1250-60 

r-------------------------r-------------------"-----,------------- --------l--------- ----------1--
Bernhard (I.) 

1273-1l03 
Burgmann in Warburg, 

seit 1298 in Blankenrode 

Nachkommen his 
ca. 1380 

Werner (Il.) Ludolf (VIII .) 
1335-73 1335-73 

00 Agnes 
1377-93 

(00 2. Gerd 
Sp iegel Riuer) 

Bernhard (VII!.) 
1377-82 

00 GTete 
1382 

Ludolr (IX.) 
1l77-t 1425 

00 I. Katharina 
1382/83 

2. GTete 1414 

Ludolr (Ill.) 
1272-1329 

Domdechant in 
Paderborn 

Werner (I.) 
1l07-60 

00 Ermedrude 
1329-58 

Bernhard (VI. ) 
1358-77 

00 Ermegard 
1371 

Ermegard 
1372-84 

00 VI rich von 
Ho rhu sen 
1361-1421 

Gerburgis 
1335 

Goswin (l.) 
1277- 1l18 

Burgmann in 
Warburg 

00 N. Crevet) 

Ludolr (VI.) 
1l07-60 

Elisabeth 
1358-75 

00 Friedrich 
vo n Hertings
hausen sen. 

1337- 81 

Goswi n (Ill. ) 
1375-81 

Tochter N. 
00 Konrad von 

Papenheim 
1305-41 

Hermann (VI.) 
1318-45 

? Hennann gen. Rosi nc
husen 1360 

00 El sebe (1360) 

weitere Kinder 

Bemhard (Ill.) 
1318-49 

Pfarrer in Warburg
AlIstadt 

Werner (111. ) 
1375-1410 

Bernd (VIII.) 
1375 

Hermann 
(VII .) 
1381 



Anmerkungen: 

AbkUrzungen: 

BKW: Bau- und Kunstd enkmal er von Westfal en. Kreis Warburg (mit geschichtlichen Erlauterun
gen von Gerhard PfeifTer) MUnster 1939. Hess. lb. LG : Hessisches Jahrbuch fUr Landesgeschichte. 
INA: Inventare nichtstaatlicher Archive der Provinz Westfalen (Ill 1 = Kreis Buren ; MUnster 1915. 
III 2 = Kreis Paderborn ; Munster 1923 . IV I = Kreis Warburg ; MUnster 1929). MGH : Mo numenta 
Germaniae Hi stori ca. StAMa: Staatsarchiv Marburg (WU = Waldecker Urkunden). StAMU: 
Staatsarchiv MUnster (FP Urk. = FUrstentum Paderborn, Urkunden). VHKH: VerofTentlichungen 
der Historisc hen Kommi ssion fUr Hessen (u nd Waldeck). VHKW: VerofTentli chungen der Histori
schen Kommi ss ion fUr Westfal en. WUB : Westfa]isches Urkundenbuch (1111 = Bd. 112, Die Urkun
den bi s 1200, MUnster 1847- 51; IV = Bd. 4, Bi stum Paderborn 1201-1300, MUnster 1874-1894 ; V = 
Bd. 5, Papsturkunden bis 1304, MUnster 1888; VII = Bd. 7, K61nisches Westfalen 1201-1300, MUn
ster 1906 ; IX = Bd. 9, Bistum Paderborn 1301-1325, I. - 4. Li eferung MUnster 1972 fT. ). WZ: Westf.i\i
sche Zeitschrift. ZHG : Zeitschrift des Vereins flir hessische Geschichte und Landes kund e. - fUr 
di e Durchsicht des Manuskripts und flir hilfreiche Hinweise danke ich Herrn Or. Manfred Balzer 
(Paderborn). 

I Hans Patze (Hrsg.): Die Burgen im deutsc hen Sprachraum (Vortrage und Fo rsc hungen 29, 
2 Tei lbde.), Sigmaringen 1976. - Art. "Burg" . -In: Lexi kon des Mittelalters, Bd. 2, MUnchenl 
ZUrich 1983, Sp. 957 fT.; Gerhard Streich: Burg und Kirche wahrend des deutschen Mitte!
alters (Vo rtrage und Forschungen, Sonderbande 2911 und 11), Sigmaringen 1984. 

2 Streic h S. 2. 
3 Von neueren, methodi sch interessanten Untersuchungen seien hi er genannt: Wol fRudiger 

Berns : Burgenpolitik und Herrschaft des Erzbischofs Balduin von Trier (Vo rtrage und For
schungen, Sonderbd. 27), Sigmaringen 1980 ; Ludger Tewes: Landeskonsolid ierung und Lan
des herrschaft. K61nische Lehns- und OfTenhau spolitik im Vest ReckJinghausen des 14. Jahr
hunderts. - In : Vestische ZS. 82/83 (1983/84) S. 5-19. 

4 Georg Landau : Die hessisc hen Ritterburgen und ihre Besitzer, 4 Bde. Cassel 1832-1839 
(Schartenberg : Bd. I S. 355-379, Gudenburg: Bd. 4 S. 233-283); Anna Schroeder-Petersen: 
Die Amter Wolfhagen und Zierenberg. Ihre territoria1 e EntwickJung bis ins 19. l ahrhundert 
(Schriften des Instituts fLir gesc hichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau 12), Marburg 
1936; Ignaz Theodo r Liborius Meyer : Der Desenberg bei Warburg. -In : Archiv fUrG eschich
te und Alterthumskunde Westfalens I (1825126) Heft 2 S. 25-48, Nachtrag mit Urkunde von 
1192 a.a.O. Heft 2 S. 110-112 ; W. Grotefend: Die aiteste Geschichte der Mal sburg und ihrer 
Besitzer. - In : Hessenland 9 (1895) S. !03f., 114- 116, 130-132, 142 f.; Lange: Die altere Ge
schichte des Schlosses Schartenberg. - In : Mitteilungen an di e Mitglieder des Verei ns fU r 
hess ische Geschichte und Landes kunde Jg. 1895, Kassel 1896, S. 16-20 ; Joseph SchafTer: 
Paderborn und Hessen im Diemellande. Ein Bei tragzurG eschichte der Landeshoheit in Nie
derhessen. - In : WZ 72 (1914) 11 S. 1-89 (die einzige Arbeit, die sich dem Thema sowohl aus 
westfalischer als auch aus hessischer Perspektive nahert); Raban Frhr. Spiegel vo n und zu 
Peckelsheim : Geschichte der Spiegel zum Desenberg und von und zu Peckelsheim, 3 Bde. 
(msc hr. vervielf.), Munster 1956; Otto Gaul: Die mittelalterli chen Dynastenburgen. - In : 
Heinz Stoob (H rsg.): Ostwestfalisch-weserlandi sc he Forschungen zur geschichtlichen Lan
deskund e (Kunst und Kultur im Wese rraum 800-1600, Bd. 3), Munster 1970, S. 244- 279. Zur 
Konzeption der Burgenkarten im Geschichtlichen Atlas von Hesse n siehe Friedrich Uhl
horn: Die territorialgeschichtliche Funktion der Burg. Versuch ei ner kartograp hi schen Dar
stellung. - In : BIl . flir dt. Landesgeschichte 103 (1967) S. 9-31. 

5 Adolf Gottlob: Grundherrschaft und Grafschaft im Twistetal und die Anfange der Stadt 
Volkmarsen im 13. Jahrhundert. - In : WZ 79 (1921) I S. 85-124; ders.: Wi e di e K61ni sche Ex
kJave Koglenberg-Volkmarsen entstand. - In ; Aus Vergangenheit und Gegenwart. Festgabe 
flir Theodor Philippi. MUnster 1923, S. 66-76; Ulrich Bockshammer : Altere Territorialge
sc hi chte der Grafschaft Waldeck (Schriften des Hess ischen Amts flir geschi chtli che Landes
kunde), Marburg 1958; Kurt Gunther: Territorialgeschichte der Landschaft zwischen Diemel 
und Oberweservom 12. bis zum 16. l ahrhundert. Phi!. Diss. (mschr.) Marburg 1959 ; ders.: Die 
Herrschaft Schonenberg. - In : ZHG 72 (1961 ) S. 45- 71; ders.: Grundzuge hess ischer Erobe
rungspolitik im Diemelland. -In : ZHG 73 (1962) S. 11 - 75. Zur Stadtwustung Landsberg siehe 
die Aufsatze in ZHG 77178 (1966 /67), insbesondere Kurt Gunlher: Quando oppidum Landes
berg vastatum est (S. 71-90). Zu r Burg Rodersen, die in vo rbildli cher Wei se archaologisch un
tersucht wurde, di e Bei trage in ZHG 84 (1974), so etwa Gerhard Wittenberg: Burg Rodersen 
und ihre Besi tzer (S. 124-141). 
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6 Auf hessischec Seile sind hi er zu nennen die Archi ve der Familien von der Mal sburg zu 
Elmarshausen und von Pappenhei m zu Liebenau (beide a1s Deposita im Staatsarchi v Mar
burg), auf westfalischer das der von Spiegel zu Desenbe rg (Depositum .. Herrschaft Desen
berg" im Staatsarchiv Munster) und ein Kopiar der Familie von Caienberg (S tAMu Msc. VII 
4912). Das Archiv dec Famiiie Raben von Calenberg ist nach deren Aussterben 1464zersplit
lert und findet sich z. T. in dem Bestand "Herrschaft Desenberg", in Teilen auc h im Malsbu r
gischen Archiv sowie unler "Furs tentum Padecborn, Urku nden" im Staatsacchi v Munster. 

7 Herbert Engemann : Die Ausgrabung der Andreaskirche auf dem Burgberg in Warburg. -In : 
Westfalen 50 (1972) S. 269-290; ders.: Desenberg. Untersuchungen zur KJaru ng der Burg
situation (mit einem Beitrag von Hans-Georg Stephan). - In : Waiter Bauer u.a. : Bei trage zur 
archaologischen Burge nfo rsc hung und zu r Keramik des Mittelalters in Westfalen I (Denk
malpnege und Forschung in Westfalen 2), Bonn 1979, S. 131- 139. - Beschreibung der Burg
reste auf dem Schartenberg und dem Gudenberg in : Stadt und landkreis Kassel (Fuh rer zu 
arc haologischen Denkmalern in Deutschland 7), Stuttgart 1986. lu r Wallanlage bei Laac sie
he unten Anm. 11. 

8 Meyer (wie Anm. 4) S. 26. 
9 Regi nonis abbatis Pcumiensis ehronicon (ree . Fridericus Kurze), Hannovec 1890 (MGH, Sc

riptores in usum scholarum 50) S. 51; Pertz in : Archiv fUr Gesc hi chte ... (wie Anm. 4) Bd. 11 
(1827128) Heft 1 S. 11 2. Die altere Version findet sich z. T. noch bei Gerhard PfeiITer in BKW 
S. 81 und H. Engemann, Desenberg S. 131. 

10 Lange : Laar, die Burg des Henogs Eberhard vo n Franken. - In : Korrespondenzblalt des Ge
samtvereins der deutsehen Gesehi ehts- und Altertumsvereine 61 (1913) Sp. 345-352; Stadt
und Landkreis Kasse l (wie Anm. 7) S. 188-193. 

11 Stadt- und Landkreis Kassel S. 192. Diese Vermutung gilt auch flir den Ringwall Gau lskopf 
bei Warburg-Ossendorf, unweit de r hessisc hen Landesgrenze. Siehe Anton Do ms : Oer 
Gau lskopfbei Warbu rg-Ossendorf(Frtihe Burge n in Westfalen 7), Munster 1986, besonders 
S. 15f. 

12 VHa Meinwerei episcop i Patherbrunnensis (rec. F r. Tenckhofl), Hannover 1921 (MG H, scrip
tores in usum scholaru m 59), S. 22. Vg\. Hermann Bannasch : Das Bistum Pade rborn unter 
den Bi sehofen Rethar uDd Meinwerk (Studi en und Quellen zur westfa li schen Geschichte 12) 
Paderbom 1972, S. 160[ ; Franz lrsigl er: Bischof Meinwerk, Graf Dodiko und Warburg. - In: 
WZ 1261127 (1976177) s. 181-200. 

13 K1emens Honselmann : Zur Gesc hi chte der And reas-Kirche auf der Bu rg in Warburg. - In: 
Westfal en 50 (1972) S. 258-268, hi er S. 259. 

14 a.a.O. S. 161. 
15 Hans ThummJer : Zur Datierung der Andreaskirche in Warburg. - In : Westfalen 50 (1972) S. 

291-294; Engemann : Die Ausgrabung ... (wie Anm. 7) S. 288 ; Honselmann (wie Anm. 13) 
S. 266f. ; Streich (wie Anm. 1) Bd. 2 S. S03f. 

16 Vita Mei nwerci cap. 49 S. 41 (solarium), cap. 13 S. 21 (Fes tma hl). Zur Bedeutung von solarium 
als .. grolle r Saal" siehe Severin Co rsten: Aamersheim UDd Kirchheim. - In : Annalen des hi st. 
Verei ns fUr den Niederrhein 174 (1972) S. 7-30, hi er S. 7f. (fcd\. Hinweis von Herrn Dr. Bal
zer). 

17 Vita Meinwerci cap. 49 S. 42 ; Irsigler (wie Anm. 12) S. 195ff. 
18 WUB IV 1075 (1266 VII 15) : Bischof Simon uberlallt den Brtidern von Papenheim als Burg

lehe n granarium in castro Wartburg, quod nostrum fuerat ... cum structura et area. 
19 Lampert von Hersfeld, Annalen (zweis prachige Ausgabe, Obersetzung von Adolf Schmidt), 

3. unv. Aufl. Darmstadt 1985, S. 129. 
20 Albert K. Homberg: Westfalen und das sachsische Herzogtu m, Munster 1963, S. 58. 
21 l u den genealogi sche n Zusamm enhangen siehe di e Stammtafel bei Karl-Heinz Lange : Der 

Herrschaftsbereich der Grafen von Northeim 950 bis 1144 (Studien und Vorarbeiten zum 
Hist. Atlas Niedersachsens 24) 1969. 

22 Neuester Abdruck mit textkriti schen und sachlichen Erlauterungen bei Johannes 8auer
mann : Von der E1be bis zum Rhein, Munster 1968, S. 354-358. 

23 Bannasch (wie Anm. 12) S. 198, 209. 
24 Wolfgang Leesch : Die Pfa rro rganisation der Diozese Pade rborn am Ausgang des Mittelalters 

(mit I Karte). -In : H. Stoob (wie Anm. 47) S. 304- 376, hier S. 313. 
25 Manfred Stimming (Bearb.): Mainzer Urkundenbuch Bd. I (Arbeiten der Hi st. Kommission 

fli r den Volksstaat Hessen, 1932), unv. Nachdruck Dacmstadt 1972 Nr. 519 und 616. Vgl. Grote
fe nd : Malsburg (wie Anm. 4) S. 108f. und Schroeder-Peterse n S. 27f. Zur Territorialpalitik 
Erzbischof Adalberts in Nord hessen siehe Lo thar Spee r : Kaiser Lothar Ill. und Erzbischaf 
Adalbert I. va n Mainz (Dissertatianen zur mittelalterlichen Geschi chte 3), Koln/Wien 1983, 
S. 94 IT. 
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26 Stimming Nr. 616: Ho/zhusun . quod Uda/ricus cum prediis et familia dedit; castrum Ma/s
burc . .. Stimming identifiziert dieses Holzhusen irrig als Holzhausen , Krs. Fritzlar. Derselbe 
Fehler findet sich im Geschichtlichen Atlas von Hessen. Zu Holthusen bei Warburg siehe 
unten bei Anm. 53 fT. 

27 Adolf Co hn: Beitrage zur alteren deutschen Geschlechtskunde. -In : Forschungen zur deut
schen Geschichte VI (1866) S. 529-575; Edmund Frhr. von Uslar-Gleichen: Die Geschichte 
der Grafen von Winzenburg. Hannover 1895 ; Hans Patze : Die Entstehung der Landesherr
schaft in ThGringen (Mitteldeutsche Forschungen 22), 1962, S. 582fT., Reinhard Wenskus: 
Sachsischer Stammesadel und friinkischer Rei chsadel (Abhandlungen der Gtittinger Akade
mie der Wissenschaften, Phil.-hist KJasse 3, 93), Gtittingen 1976, S. 401 f.; Lutz Fenske : Adels
opposition und kirchliche Reformbewegung im tistlichen Sachsen (Vertiffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts flir Geschichte 47), Gottingen 1976, S. 162 Anm. 344. 

28 Vita Meinwerci cap. 54 S. 44. Vg\. Bannasch S. 265 f. 
29 Hans-10achim von Brockhusen: Zur Geschichte von Schotten im Mittelalter. - In: 600 1ahre 

Schotten. 1954, S. 26-44 ; ders. (mit Frilz Zschaeck): Historische Spuren. - In : Siegfried Leh
mann (Hrsg.), Der Vogelsberg. Essen 1955 (Deutsche Landschaften I), S. 51-57; Karl Kraft: 
Die Grafschaft Nidda. - In : Biidinger Geschichtsbliitter I (1957) S. 75-88. Zur Genealogie 
siehe Chr. Rommel : Geschichte von Hessen. Teill Anm., MarburglKassel1820, S. 171; Karl 
Hermann May : Beitriige zur Geschichte der Herren zu Lipporn und Grafen von Lauren
burg. - In : Nassauische Annalen 60 (1943) Heft I S. 1-65, hier S. 40ff. - Nach ei nem Schen
kungsregister des KJosters Helmarshausen (urn 1120) tauschte ein GrafVolcholdus 7 Hufen in 
villa Rangen und 3 in Mescheri (= Meiser) gegen 10 Hufen in Nidda ei n. Hier zeigt sich also 
eine erste Losltisung von dem nordhessischen Besitz zugunsten des Herrschaftszentrums in 
der Wetterau . Abdruck: Helfrich Bernhard Wenck: Hessische Landesgeschichte Bd. 2, Darm
stadtlGieBen 1789, Urkundenanhang S. 62 Nr. 11. 

30 Zu dem Besitz in Atteln siehe die Urkunden bei KJemens Honselmann: Die sogenannten Ab
dinghofer Falschungen. - In : WZ 100 (1950) S. 292-356, hi er S. 341 f., 344. Die Urkunde S. 344 
(Honselmann: ,,1128-1137") muB zwischen 1135 und 1137 entstanden sein, da Volkold, der 1135 
zum letzten Mallebend in Erscheinung trat (Stimming Nr. 600), hi er al s verstorben erwiihnt 
wird. Zu Boke und den von Padberg siehe die Urkunden bei l ohann Suitbert Seibertz: Uf
kundenbu ch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen. Bd. 1, Arnsberg 
1839. Nr. 36, 37, 41. Vg!. dazu Aloys Schwersmann : Das Benediktinerkloster Flechtdorfin 
Waldeck (Quell en und Forschungen zur hessischen Geschichte 51), Darmstadt/ Marburg 
1984, S. 80fT. - Cohn (S. 542f.) und, ihm folgend, von Uslar-Gleichen (S. 191) und Patze 
(S. 583, ebenso in der Stammtafel der Grafen von Rei nhausen-Winzenburg) vermuteten in 
der Frau des Grafen Konrad von Reinhausen (urn 1070) eine Tochter aus dem (fiktiven) Hause 
vo n der Malsburg, da ihr Enkel Ulrich von Warpke uber di e Hiilfte der Maisburg usw. ver
fligte. Dem ist entgegenzuhalten, daB der Grundbesitz im Raum Malsburg/ Meiser wahr
scheinlich esikonischer Herkunft war und damit altes Familiengut der Grafen von Reinhau
sen darstellte. 

31 MHG Scriptores VI S. 754 (Annalista Saxo aufgrund der Paderborner Annalen zum lahre 
1117), ferner die Urkunden bei Honselmann (wie Anm. 30). 

32 Peter Acht (Bearb.): Mainzer U rkundenbuch Bd. 2 Teil 1 (Arbeiten der Histori schen Kom
mission Darmstadt), Darmstadt 1968 Nr. 45 u. 126. Zu Bertold von Nidda siehe Acht Nr. 48, 91, 
230 (1l44-1I58), ferner MGH DD F I 38 (zum lahre 1152) und WUB 11 cod 298 (hi er auch 
die Erwiihnung von Bernhards ei nzigem Erben Amelung). Bertolds Sohn diirftejener Graf 
Bertold von Nidda gewesen sein, der 1187, kurz vor dem Aussterben seiner FamiJie, di e 
lohanniter-Kommende in Nidda stiftete. Hierzu und zum Ubergang der Grafschaft Nidda an 
die Grafen von Ziegenhain siehe die Literatur in Anm. 29. - Einer genaueren Untersuchung 
bedGrfte die Frage, ob der Edelherr Thietmar von Buren (urk. 1153-1177) mit einer Tochter 
Bertolds I. von Nidda verheiratet war und ob somit die Herrschaft Buren al s alter esiko nisch
reinhiiusischer Besitz anzusehen ist. Zu di eser genealogischen Hypothese siehe vorliiufig 
Arnold Berg: Rezensi erende Bemerkungen zur Geschichle der Edelherren von BGren. - In: 
Norddeutsche Familienkunde 19. 1967 S. 367-371, hi er S. 367. 

33 Siehe unten bei Anm. 88. Ob in der Zeugenreihe einer Corveyer Urkunde von 1228 (StAMG 
KJoster Corvey Urk. 85. Abdruck: WUB IV 166) ein Hermannus de Malsburch erscheint, wi e 
in den Berichtigungen des WUB IV S. 1201 angenommen wird (danach auch Grotefend, Mals
burg S. 104), oderob de Merseborch (= Marsberg?) zu lesen ist (so WUB IV 166), laBt sich ange
sichts des schlechten Erhaltungszustandes der Urkunde nicht sicher kliiren (brien. Mitt. des 
Staatsarchivs MUnster vom 18. 9. 86). Da aber die Malsburg ansonsten zwischen 1143 und 1271 
unerwahnt bleibt, ist die Lesart Merseborch zu bevorzugen. 
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34 G. Frhr. Schenk zu Schweinsberg: Beitrage zur Geschi chte und Genealogi e des hessisc hen 
Adels. -In : ZHG N.F. 2 (1869) S. 43-69), hi er S. 48 ; Landau : Ritterburgen IV S. 243. Stamm
tafeln der von Gud enburg und von Gudensberg, die aber vo n den unsrigen erhebli ch abwei
chen, bei Landau (zu S. 283), Rudolf von Buttlar-Elberberg: Stammbuch der AH-hessischen 
Ritterschaft (Stammtafel Wolff von Gudenberg zu Meimbressen) und Heidenreich (wi e 
Anm. 132, Tar. 95). Claus Cramer (Hess. Jb. LG 1, 1951, S. 11 3) bezeic hnet di e Gudenbur
ge r fa lschlich als "zweifellos Ministerialen". - Der Edelherr Ebe rhard von Gude nbu rg (u rk. 
1175-96), der mitmaBliche Stammvater der Wolf von Gudenburg, war vermutlich ein Sohn 
ode r wenigstens naher Verwandter des Edelherren Eberhard von Strofort (u rk. 1146-75, Acht, 
wie Anm. 32, Nr. 88, 173, 356, 368), denn die Wolf von Gudenbu rg hallen bi s ins 14. Jahrhu n
dert umfangreichen Besitz in Strofort (bei Grebenstei n), u. a. das Kirchenpatfonat. Grote
fe nd/ Rosenfeld Nr. 538, 666; Landau : Ritterburge n IV S, 264. 

35 Landau : Ritterburge n IV S. 234 ff. Die von Gudenburg verdi enten eine gesonderte Stud ie, 
wobei ihre Beziehungen zu dem bis 1237 in Li vland tatigen Riuerorde n der Schwertbrlide r 
sowi e zu dem unter ihrer Beteiligung gegriindeten Nonnenkloster Vo[khardinghausen (Krs. 
Waldeck-Frankenberg), dessen Patronatsrecht dem Bischof Albert von Riga geho rte, ZU 

untersuchen waren. Siehe vorerst Elisabeth Boer : Reformbestrebungen in dem Waldecker 
Kloster VOlkhardinghausen 1465-1576, I. Tei l. -In : Geschi chtsblatte r ru r Wald ec k und Pyr
mo nt 24 (1927). S. 1-78, hi er S. 3 ff. ; Bockshamm er (wie Anm. 5) S. 78; Fri edrich Benni ng
hoven : Der Orden der Schwertbriider, Koln /Graz 1965; Witt enberg : Burg Rodersen (wie 
Anm. 5). - Die Untersc heidung zwi schen den vo n Gudenbu rg und der Fami li e vo n Gudens
berg, welche die Vogtei des Kl osters Kaufungen besa3 und si ch nach der Burg Gudensberg 
nw. Fritzlar benannte, ist ni cht einfach. Die Verwirrung wird dad urch gesteigert, daB Ange
htirige beider Geschlechter zei tweise auch den Nac hnamen der ande ren Fami li e ruhrten, 
z. B. 1266 Giso de Gudensberg et Werneros de Gudenberc (= Gudenburg)frater eius (WUB IV 
1072). Es handelt si ch urn zwei Herren von Gudensberg. Vgl. Georg Landau: Besc hreibu ng 
des Hessengaus, Kassel 1857, S. 42 Anm. (korrigiert seine Auffass ung in : Ritterbu rgen IV 
S. 245). Oiese Na mensanderungen spiegeln verwandtsc haftliche Beziehungen l wischen den 
Farni lien wider. Oer Edelherr Wilhel m von Gudenburg (urk. 1213-1 246) hatte ve rmutlich 
eine Tochter des Giso von Gudensberg (u rk. 1182, evtl. identisch mit Giso 1226-1233) geheira
tet, wodurch die Leitnamen der von Gudensberg, Giso und Werner, in sei ne Famil ie leame n. 
Vgl. zu den einzelnen Perso nen, soweit sie im Oienst der Landgrafen standen, Karl Demandt : 
Oer Perso nenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittelalter. 2 Teil e (V HKH 42), Marburg 
1981, hi er Teil I, S. 278-283. 

36 Stadt und Landkreis Kassel (wie Anm. 7) S. 185-188. 
37 1226, 1253 und 1256 erscheint ein Dietrich Grope mit dem Bei namen "von Schartenberg" 

(Landau, Ritterburgen IV S. 239, WUB IV 542, Schroeder-Petersen S. 80 Anm. 195), 1237 da
gegen zu m ersten Mal als .. von Gudenberg" (WUB IV 262). 1263 urkunden di e Brilder Diet
rich und Konrad Grope vo n Gudenburg auf der Gudenburg. Abdruck: Burckard Chri stian 
von Spilcker: Gesc hi chte der Grafen von Everstein. Urkund enbu ch, Arol sen 1833, Nr. 13J 
s. 138. 

38 Zu den bis 1322 nachweisbare n Nachkomm en des Ede1herrn Arno ld von Gudenbu rg (urk. 
1200- 1235) siehe Landau, Ritterburgen IV S. 243 (mit StammtafeJ). Zu den Wappen der von 
Gudenburg und von Gudensberg ders. S. 261 und beso nd ers Demandt (wi e Anm. 35) S. 278. 

39 Friedh e1m Fo rwick: Die staatsrechtJi che Stellung der ehemaligen Grafen von Schwalenberg 
(VHKW 22) MOnster 1963, S. 37. Vg!. den BriefHeinrichs des Lo wen an Kaiser Fried ri ch Bar
barossa (Mai 1151): Castrum meum Dasenberch remota omni conditione lIet lIubo gratie recepi, 
sicque is, qui prius beneficia sua benefic;a/i iure a me perdidit, hoc quoque dimisil. Abdru ck: 
Karl Jo rdan (Dearb.) : Die Urkunden Heinrichs des LOwe n (MG H, Diplomata), Weimar 1949, 
S. 35. 

40 a.a.O. Nr. 36. 
41 Helmold von Bosau : Slawenchronik (zweisprachige Ausgabe, ilbersetzt vo n Heinz Stoob), 

Darmstadt 4. Aun . 1983, S. 359. 
42 Darauf hat Joh. Bauermann (wie Anm. 22) S. 356 Anm. 5 hingewiesen. 
43 Leo nhard Ennen : Geschi chte der Stadt Coin, Bd. 2 (Coln/NeuB 1863) S. 10 Anm. 2 zi ti ert aus 

den SchreinsbOchern: Hi anni inciperum, quando Coloniensis archiepiscopus Disemberch 
obsederat. VgJ. Bockshammer (wie Anm. 5) S. 117. 

44 Zu diesem Forschungsprob1em siehe Ho mberg (wie Anm. 20) S. 68 f. 
45 Abdruck : Roger Wilmans (Hrsg.): Die Kaiserurkunden der Provi nz Westfa1 en. 2. Bd. I. Abt., 

MOnster 1881, Nr. 248. Regest : Gerhard Baaken (Dearb.): Regesten des Kai se rreiches unter 
Hei nrich VI. (J. F. Bohmer, Regesta Imperii IV 3), Koln/ Wi en 1972, Nr. 258. 
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46 Max lansen (Hrsg.): Cosmidromius Gobelini Person (V HKW 3), Munster 1900, S. 45 f. Nach 
Gobelins Angaben lieB der Bischof seine n Plan fallen. Sein Nachfolger erwahnt aber 1207 
eine curiom in Nu(en (os(ro Ihurch odio(en fe/1/ (WUB TV 25). 1227 werdcn ausdriic klich die 
Burgmannen der Iburg ge nannt (WU B IV 152). Vg!. auc h WUB IV 39 (a. 1210). 

47 Wilmans (wic Anm. 45) Nr. 252; Haakcn Nr. 465. 
48 Hans liirgen Brandt und Karl Hengsl : Die BischOfe und ErzbischOfe van Paderborn. Pader· 

born 1984, S. 11 2. 
49 Abdruck mil Faksimile : Origines Guelficae Bd. 3, Hannove r 1752, Nr. 144 S. 626 f. Vg! . H. 

Bottger : Grenzen zwischen den Alloden des Herzogs Heinri chs des Lowen bei der Theilung 
dersel ben unler seine Sahne. - In : Zs. des hi st. Vereins H.ir Niedersachsen 19. 1860, S. 70- 82. 
Meyers (wie Anm. 4) Behau ptung, in der Urkunde werde der Desenberg tiberhaupt nicht ex· 
plizit genannt, ist fa lsc h. 

50 WUB V 202 (1205 IX 22) und Brandt/ Hengst (wi e Anm. 48) S. 20. BischofBernhard nahm am 
15. Aug. 1207 an dem Hoftag Philipps in Nordhausen teil. Eduard Winkelmann : Kanig Phi · 
lipp von Schwaben 1197-1208, lahrbiicher der deutschen Geschichte 1873 S. 425 Anm. 3. 

51 WUB IV 10. Zur Datierung siehe Wilhelm Engelbert Giefers: Bemerkungen und Nachtrage 
zum Westf<ilischen Urkundenbuche. - In : WZ 37 (1879) IJ S. 166-211, hi er S. 208f. 

52 Engemann: Desenberg S. 138. Zur Teilnahme des Grafen von Everstein an der Belageru ng 
siehe Spilcker (wie Anm. 31) Nr. 28 S. 35 = WUB IV 23 . 

53 Neues ler, textkritischer Abdruck der Gtiterverzeichnisse durch l ohann es Bauermann : 
Altena - von Reinhard von Dasse l erworben? Zu den Gtiterregistern Philipps vo n Heins· 
berg. - In : Bei trage zu r Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 67 (I 97 l) S. 227-252. 
Karte der GiHererwerbungen in : Peter Berghaus/Siegfri ed Kessemei er (Hrsg.): KOln·West· 
falen 1180-1980, Bd. I, Munster 1980, S. 40. 

54 Abdruck Bauermann S. 248: Herman Birculeet Bernart jrater suus ecclesie Coloniensi dederunt 
domum suam Hol(husen cum omnibus attinen tiis pro C marcis. 

55 Peter Acht (Bearb.), Mai nzer Urkundenbuch Bd. 2 (wie Anm. 32) Teil2, Darm stadll971, Nr. 
53 1: Medietatem casui Holzhusun cum om nibus possessionibus Wolcnandi, que quondam ecc/e
sie collate, postea oJienatejuerun t, XXX marels recuperavimus quas idem Volnandus tantum in 
vita sua tenere debet (um 1189/90). Acht lokalisiert Holzhusen irrig bei Gu densberg (Krs. 
Fritzlar·Homberg) statt ric htig bei Warburg. 

56 Erste Erwahnung in dem Gtiterregister Philipps von Heinsberg (1167-1191), siehe Anm. 54. 
Hermann Berkul e nahm 1194 an dem Hoftag des Erzbischofs Adolfin Paderborn teil (WU B I1 
cod 536). In dessen Beisein fungi erten di e Brtider als SchOffen im Freigerichl des Grafen von 
Everstei n (in libero placito cometiae sUae in praesentia scabinorum Hermanni videlicet et Bern· 
hard; de Holthusen). INA III 2 S. 146 Nr. 22 ; von Spil cke r (wie Anm. 37) Nr. 19 S. 23. 

57 In dem Lehnsregis ter eines Herrn Berkule von Holthuse n (ca. 1230/40) heiBt es: De Colo
niensi episcopo: Teneo viginti mansos in Holthusen et mediom partem castd. Dt Mogun(inensi 
episcopo: Teneo undecim mansos in Holthusen et castd mediam partem. StAMu Msc. VII 4912. 

58 StAMa WU 7943 . Abdruck : Spilcker (wi e Anm. 37) Nr. 51. 
59 WUB VII 138. 
60 Vg!. Albert K. Homberg: Zwischen Rhei n und Weser, Mtinster 1967, S. 138fT.; Wilfried 

Ehbrecht: Ziele kalnischer Stadtepolitik bis zu m Tod Erzbi schof Engelberts von Koln. - In : 
Berghaus/Kessemeier (wie Anm. 53) S. 31-41. 

61 Heinrich Schoppmeyer : Der Bischof von Pade rborn und seine Stadte (Sludien und Quellen 
zu r westf<ilischen Geschichte 9) Paderborn 1968, S. 24 f., 34 f. 

62 Hans Patze : Geschichte Thuringens Bd. I11l Koln/ Wie n 1974, S. 42fT.; Karl E. Demandt: Ge
schichte des Landes Hesse n, KassellBasel 2. Aufl . 1972 S. 184fT. 

63 wie Anm. 61; H. Schoppmeyer, Salzkotten (Westfalischer Stadteatlas 11/13) Dortmund 1981. 
64 Schoppmeyer (wie Anm. 61) S. 36; ders., KJ einenbe rg (Westf. Stadteatlas I117) Dortmund 

1981. 
65 Diese Mogl ichkei t erwagt zu Recht Schoppmeyer (wie Anm. 61) S. 39 Anm. 30. 
66 Schop pmeyer (wie Anm. 61) S. 25. 
67 Terminus ante quem ist der 29. luli 1256, als Hermann Spiegel zum ersten Mal den Bei nam en 

"von Desenberg" tragt: Nos Hermannus iunior Speculum de Dessenberg notum esse volumus 
(WU B IV 655). Man beachte den Gebrauch des pluralis maiestatis. - Die Verhandlungen, di e 
zu seiner Belehnung ru hrten, fallen wahrscheinlich in das lahr 1254, als Hermann Spiegei 
(oder noch sein glei chnamiger Vater?) mit Erzbisc hofKonrad und dem damaligen Marschall 
des Herzogtums Westfalen, Albert von Starmede, in KOln zusammentraf(WUB IV 572). Der 
Dese nberg war sei td em ei ndeutig ei n Kolner Lehen, wie aus Urkunden von 1307, 1377 und 
1398 hervo rgeht. Siehe Anm. 137 und 160. 
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68 Engeman n, Desenberg (wi e Anm. 7). 
69 Refe riert vo n PfeifTer in BKW S. 82, der ubrigens di e Burg fa lschlich al s "Eigenbesitz" der 

Herren Spiegel bezeichnet. 
70 Siehe das von v. Spiegel (wie Anm. 4) S. 15fT. zusammengel ragene Material. 
71 1259 Juni 25 erste Nennung des Hermannu s de Calenbergh. Siehe Eckhart G. Franz (Bearb.): 

K.loster Haina, 1. Bd. (VHKH 9), Marburg 1962, Nr. 305. In der Abschrift ei ner Urkunde von 
1256 iSI von ei nem £berhardus de Calenberg miles dictus de Sumeringen die Rede (WU B IV 
643). Ein Eberhard von Calenberg is t SODSI ni chl bekan nl. Dagegen lebte zu derselben Zeil 
ei n Ebe rhard (Wolf) von Gudenbu rg. Die Urku nde ist auf dem "Gudensberg" (Gudenburg ?) 
ausgestellt. Daher di..irfte in der Abschrift ein Lesefehl er ("de Calenberg" statt richtig : "de 
G udenburg" oder "de Gude nsberg") vorliege n. Zu Eberhard vo n Gudenberg/Gudenburg 
siehe Landau, Ritterburgen IV S. 263 und Demandt {wie Anm. 35) S. 277. Die erSle ex:pli zite 
Ne nnung der Burg Calenbe rg erfo lgte 1299. Siehe be i Anm. 129. 

72 WUB IV IOn 
73 Weitere Burgen aus der Familie von Gud ensberg siehe Anm. 35. 
74 Vgl. Landau , Riu erburgen I S. 359f. ; Grotefend, Malsburg S. 115 f.; Lange, Scharlenbe rg (wie 

Anm. 4); Schroeder-Peterse n S. 11 5 f. 
75 WUB IV 1237 (12711 27) = Dtto Grotefend und Felix Rose nfeld : Regesten der Landgrafen vo n 

Hessen I (V HKH VI , I), Marburg 1929, Nr. 145 und Nacht rag S. 302 ; indi rekt schon erwahn t in 
WU B IV 1186 (1269 X11 5) = Grotefend/Rosenfeld Nr. 136. Zum Urn fang der G rafschaft und 
zu r Herkunft der Besitzrechte der Grafe D von Dassel siehe Schroeder-Petersen S. 23[, 32fT., 
vgl. auch Grotefe nd , Malsbu rg S. 104. Die Behauplung Landaus, Ritterburgen I S. 359 und 
Gunthers (wie Anm. 5), 1959, S: 531, Ludo lfvo n Dassel sei auc h Besi tzer de r Burg Scharten
berg gewesen, geht aus der Urkund e nicht hervor. 

76 Stichwort "Burg" in : Lexi kon des Mittelalters (wi e Anm. 1). 
77 Abd ru ck der wichti gen Urkunde vo n 1213, in der ErzbischofSiegfried van Mainz Streitigkei

ten zwischen den Famili en Schartenbe rg, Gudenberg, G rope und anderen schli chtete, bei 
Val entin Ferd inand von Gude nu s, Codex diplomaticus exhi bens an ecdota ab an no 881-1300 
Mogumiaca elC. iIl ustrantia. Gouingen 1753. S. 425-430; unzureic hendes Regest bei Joh. 
Frdr. Bohmer/Co rnelius Will, Regesten zu r Geschichte der Mai nze r Erzbisc hofe Bd. 2, In ns
bruck 1883, S. 158 Nr. 218. Vg! . auc h Landau, Ritt erburgen I S. 364f. Die ru r die Burg auf
schluBreic he Stelle lautet (S. 427): Item Hermanno Gropen restiluatur domus ipsius: Et tom 
ipse in sua parte, quam alii in partibus suis, edijicentquicQuid velint. Ita tamen ne per hoc muni
tio casui, vel in muro ..,el in plancis vel infossalo deteriorefur. Hermano quoque liceat per partem 
suam facere viam unam. 

78 Slad! und Landkreis Kasse l (wie Anm. 7) S. 193-195. 
79 WUB IV 1237 = Grotefe nd / Rosenfeld Nr. 145. Noc h 1388 wirddas Haus"bei dem Thurme der 

obe rsten Burg Schartenbe rg, welches fruher Albert und dessen Sohn Stephan besessen", als 
jelzt landgrafli ches Lehen erwahnt. Landau, Rilt erburgen I S. 373. Albert wird zul etzl am 
6. Ju ni 1266 (WUB IV 1072) genannt, er durfte kurz darauf ges lo rben und von se inen Sohn en 
bee rbt wa rden sei n. Zu diesen siehe WUB IV 869 (1261 V), Sp ilcker (wi e Anm. 37) Nr. 180 
(1278 XIII), WUB IV 1571 (1279 XI 29), WUB IV 1900 (1286 IX 29), WUB IV 1913 (1286), Fran, 
(wie Anm. 71) Nr. 835 (1294), ders. Bd. 2 Nr. 38 (1303 III 21) und unlen Anm. lOO. 

80 WUB IV 1237 und o ben Anm. 37. 
81 G rotefend/ Rosenfeld Nr. 134. Vgl. Schroeder-Pete rsen S. 114 r. , die ei ne Ze rstorung der Bur-

gen auf den Gudenbergen und auf dem Falkenberg erst urn 1290 fUr moglich halt. 
82 WU B IV 1261. 
83 WUB IV 1186 = Grotefend/ Rosenfeld Nr. 136. 
84 StAMa WU 3932 (1270 XI1 3!): Stephan von Falkenberg einerder Burgen fUr die Familie Spie

gel. G rotefend, Mal sburg S. 116 finde t Stephan und Gerlach zum erslen Mal 1272 genannt. 
85 Grotefend/ Rosenfeld Nr. 139. Zu welc hem Zeitpunkt di e Burg Falkenberg aufgegeben 

wurde, ist unklar. Landau, Riuerburgen IV S. 236 und G ro lefend, Malsburg S. lI5 vermuten 
eine Zersto rung um 1270172. 

86 WUB IV 1237 - G rotefend/ Rosenfeld Nr. 145 (mit Nachtrag S. 302). 
87 SIAM. WU 3931 (1270 XII 28), 3932 (1270 XII 31), 3933 (1272 XI 12-18). Diese fUr di e Ge

sc hi chte der Herren von Spi egel wichtigen Urkunden blieben vo n Spi egel (wie Anm. 4) leider 
unbekannt. 

88 wi e Anm. 86. Der La ndfriede n zwisc hen Mainz und Hessen vo m Jahre 1272 (Grotefendl 
Rosenfeld Nr. 161) zeigl eine Annaherung der beiden Machte. U. a. wurde eine Abgrenzung 
(di/finiciones) zwischen den Burgen Schart enberg und Grebenstein ve reinbart, aber schon 
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am 21. Juni 1273 bannte Erzbischor Wern er Landgrar Heinri ch wegen Bruchs des Friedens 
und AngrifTs aur die Mai nze r Kirche. B6hmer/ Will S. 382 Nr. 283. 

89 WUB IV 1561 = Bohm er/ Will S. 408 Nr. 492. 
90 StAMa X 5 (Dep. van der Malsburg) Nr. I, Urk. vom 26. Sept.1284. Vg!. Groterend, MaJsburg 

S. 116, Schroeder-Petersen S. 85. Nachste Nennung im Jahre 1286 : Stephan, Ritter und Ger
lach fraues de Malesberg (WUB IV 1913) - das ei nzige Mal , daB Gerl ach als "von Malsburg" 
bezeichnet wird. 

91 Bereits 1287 gebrauchte Ritter Stephan gen. von Falkenberg mit seinen S6hnen Stephan und 
Hermann dieses Siege l (WU B IV 1969). Die von der Mal sburg ruhrten seit dem 14. Jahrhun
dert als Helmzier das Wappenbi ld der von Schartenberg, einen .. gek.r6nten bartigen Manns
kopr, welcher zwischen di e hal bei ngeknic kten, nach oben emporgehobenen Arme mit ausge
breiteten Fingern gesetzt ist. " Groterend, Mal sburg S. 130r. 

92 1322 bezeugte Stephan von Falkenberg ei nen Familienvertrag der von der Mal sburg {WUB IX 
2186),1340 wird er mit sei nem Bruder Hermann genannt (StAMa X 5, Dep. von der Mals burg, 
Nr. 8, Urk. vom 2. Juli 1340). Stephan und sein Sohn Thiele waren landgrafli che Burgmannen 
in Immenhause n. Gtinther in ZHG 73, 1962 (wie Anm. 5) S. 49. 

93 So etwa im Handbuch der hi storischen Stalten Deutschlands Bd. 4 (Hessen), Stuttgart 2 196i, 
S. 399, desgl eichen Hans Joachim von Brockhuse n in WZ 112 (1962) S. 230 mit einem Hinweis 
au r die Brtider Widukind und Thiele von Falkenberg, die 1370 das bekannte Malsburgische 
Wappen fUhren (StAMa Ge n.-Rep. v. UfTein, 1370 VII 12). Sie werden 1357 zusammen mit 
Ge rlach als S6hne des verst. Stephan von Falkenberg und der Ermengard bezeichnet (G un
th er wie Anm. 92). Thiele ist ni cht identi sch mit dem Riuer Thiele vo n Falkenberg aus dem 
Hause Hebel (sie he Landau, Rilt erburgen Ill , Stammtarel der von Hebel/Falke nberg ; De
mandt, Perso nenstaat, Teil 1 S. 206). Widukind darf ebensowenig mit einem Zeitgenossen, 
dem Ritter Widukind von Falkenberg, der sei t 1385 in Herstelle wohnte, verwechselt werden. 
Letzterer ruhrte, wie schon sei n Vater Otto von Falkenberg, immer nur das Familienwappen 
der Herren von HebeJ, zwei nach auBen gekehrte Schltissel: StAMa WU 4014 (1345 V 28), 
StAMii Kloster Bredelar Urk. 235 (1346), StAMii Herrschart Buren Urk. 55 (1355), Josef Prinz 
(Dearb.); Urkundenbuch des Stiftes Dusdo rr Bd. I (V HKW 37,1), Paderborn 1975, Nr. 308 
(1366 III 16), StAMti KJoster Dalhei m Urk. 110 (1379 11 12) usw. Fur die Abstammung dieses 
Olto von Falkenberg von den von Hebel sprechen auch sei ne Beziehungen in den Raum 
Fri tzlar. Siehe die Urkunde bei Karl Ernst Demandt: Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt 
Fritzlar im Miu elalter (VHKH 13,3), Marburg 1939, Nr. 219 (1353). Dort wird er a1s Ouo von 
Falkenberg gen. von Schonenberg bezeichnet. Er war ofTensichtlich der Sohn des 1303 
erwiihnten Widukind und der Sophie von Schonenberg. Vg!. Arnold Berg : Die Edlen von 
Schonenberg im Rei nhardswald . - In : Hess. Jb. LG. 20 (1970) S. 325-335. 

94 Stimming (wie Anm. 25) Nr. 616 S. 537: casrrum Malsburc. quod Folcoldus et Udalricus cum 
prediis et ministerialibus S tephano et Udalrico etfamilia sa ncto Marrino el archiepiscopo dede
runt. 

95 Zu der Urkunde von 1213 siehe Anm. 77. 1223 werden von den vier Geschwistern nur noc h 
Hermann, Adelung und Dietmar genannt ; zusatzlich erscheinen die Briider Stephan und 
Albert, vermutlich di e S6hne des inzwischen verstorbenen Stephan (Demandt, wie Anm. 93, 
Nr. 11 ). Siimtliche Herren von Schartenberg urkunden 1240 : Notum sit omnibus quod omnes 
nos qui secundum ius hereditarium sumus de cognalione Scardenberch, videlicet ego Thelmarus 
et jilius meus Adelunus. Ego Adelunus senior eljilii mei /res Adelunus. Conradus, Theodoricus. 
Ego Albertus er uxor mea Mechtildis etjiliifratris mei Wern el Alberrus. Ego Hermannus erjilius 
meus Stephanus. Filii domini Hermanni et omnes alii ... StAMa WU 7953, ralsch und irrefLih
rend zitiert - es rehlt: Ego Adelunus senior - von Spilcker in: Archiv flir Geschichte ... (wie 
Anm. 4) III (1828129) Hert I S. 93 . Als S6hne des Herrn (d. h. Ritters) Herman n von Scharten
berg werden 1251 Hermann und Stephan genannt (WUB IV 452). 

96 WUB IV 1387 (1275 1119); SLAMa X 5 (Dep. von der Malsburg) Urk. I vom 20. Sept. 1284. 
97 Alberts iiltester Sohn hi e6 Stephan, vermutlich nach dem GroBvater. Siehe auch Anm. 95. 
98 Groterend/Rosenreld Nr. 340. Die Behauptung Langes (wi e Anm. 4) und Schroeder-Peter-
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sens (S. 117), di e "drei Teil e" umraBten J/~ der gesamten Burg (di e obere und die Hiilfteder un
leren), verkennt di e Tatsache. daB Besitzrechte der von Schartenbergan der unteren Burg sei t 
1213 nicht nachweisbar, vielmehr unwahrschei nli ch si nd. Im 14. Jahrhundert betrug der Wert 
des ganzen Amtes Schartenberg 702 Mark 16tigen Silbers (Landau, Ritterburgen I S. 270). 
Dagegen hatten die "drei Teil e" 1294 einen Wert von 660 Mark Warburger prennige. Es han
dell sich al so urn unterschi edli che Wiihrungen, was Lange und Schroeder-Petersen ni cht 
beac hten. 



99 Abdruck der Urkunde von 1294 bei Johann Philipp Kuchenbecker, Analecta hassiaca Bd. 11 , 
Marburg 1740, S. 401 r. Die Angabe Schroeder-Petersens (S. 116), die Burg solhe (nur) bei Kin
derlosigkeit des Ehepaares an das Haus Hessen fall en, findet in der Urkunde keine Stutze. 
Siehe ferner Grotefend/Rosenfeld Nr. 552 (1311 X 2). -1303 findet die mainzi sche Burg David 
bei Schartenberg (genaue Lage unbekannt) Erwiihnung. Sie wurde von Landgraf Heinrich 
(t 1308) zerstOrt. Ernst Vogt (Bearb.), Die Regesten der Erzbischofe von Mainz I. Abt. I. Bd. 
(1913) Nr. 802; Grotefend/Rosenfeld Nr. 4 Anm. Vg!. Schroeder-Petersen S. 1I8r. Anm. 47. 

100 AIs Burgmannen aufSchartenberg erscheinen 1308 die Ritter Stephan und Johann von Schar
tenberg sowie ihre Sohne, die Bruder Albrecht und Dietrich bzw. Albrecht und Hermann 
(Vogt, wie Anm. 99, Nr. 1152). Einen Vertrag mit den von der MaJsburg uber die Teilung der 
Lehen schlossen 1340 ab : Stephan, Ritter, und Hermann, Brtider, sowie die Brtider Johann 
und Heinrich von Schartenberg (S tAMa X 5, Dep. von der Malsburg, Urk. 8 vom 2. Juli 1340). 
Zum weiteren Schicksal der Familie siehe Landau . Ritterburgen I S. 369ff. und Demandt, 
Personenstaat, Teil 2, S. 733 f. 

101 Schroeder-Petersen: S. 118f. (zu Zierenberg); Stadt und Landkreis Kassel S. 195. 
102 Schroeder-Petersen S. 28f. 
103 a.a.O. S. 121 IT. 
104 INA IV I S. 32 Nr. I. 
105 Von zehn in einer Urkunde des Jahres 1293 genannten mannlichen Mitgliedern der Familien 

Berkule und von Calenberg (WUB IV 2238 zu 1293 111 5) werden spiiter nur noch fUnferwahnt. 
Hermann von Calenbe rg, seine Soh ne Goswin, Johann und Bernhard sowie ihr Vetter Wer
ner Berkule sind moglicherweise 1294 gefaJlen oder hingerichtet warden. 

106 WUB IV 2307 (mit irreflihrendem Kopfregest). 
107 WUB IV 2401 (1296 VIII 20). Seine Vettern Hermannus gen. Longus und Hermannus gen . 

Parvus von Calenberg wurden ca. 20 Jahre spater Burgmannen auf der neuen bischOflichen 
Burg Lichtenau. WUB IX 1014, 1021. 

108 WUB IV 833. 
109 WUB IV 288. 
110 Heinz Stoob, Warburg (Westr. Stiidteatlas 1115), Dortmund 1974. 
I11 WUB IV 651. 
112 WUB IX 703 (1309 VII I). BischofGuntherversprach den beiden Stiidten Warburg, ihnen soli

ten keine Nachteile entstehen decastro. tu"ibusel munilionibus ejusdem. secundum quod mud 
et munitiones dictorum oppidorum circa idem caslrum Wartbergh extenduntur. Mogiicherwei se 
wurde diese bereits 1280 von Bischo Otto zugestanden. Die betr. Urkunde ist aber nurunvoll
stiindig uberliefert: INA IV I S. 35 Nr. 8. Das Privileg van 1309 wurde 1321 und 1327 bestiitigt : 
INA IV I S. 45 Nr. 48. S. 46f. Nr. 57. Vg!. Schoppmeyer (wie Anm. 61) S. 175 f. , ders. (wie Anm. 
178) S. 288. 

11 3 WUB IV 651 (1256 V 17) ; INA IV I S. 35 Nr. 8 (1280 1129) ; WUB IV 2587 (1299 XII31) ; WUB IX 
369 (1305 V 2); WUB IX 703 (1309 VII I). 

114 WUB IV 152, 833. Schon der 11 20 genannte Edelherr Gumbertus de Wartberg, ein Bruderdes 
Reinbold von Canstein, durfte bischoflicher Burghauptmann gewesen sein. Dagegen wird 
1282 ein Ministeriale, Ekbert Spiegel , als officiatus des 8 isc hofs in Warburg bezeichnet. WUB 
11 cod 188 bzw. WUB IV 1704. 

11 5 INA IV I S. 34f. Nr. 7 (1279 VII 26) ; WUB IV 1910 (1287); WUB IV 1990 (1288); WUB IV 2100 
(1290 IX 27). 

116 wie Anm. ll8. 
117 Adolf Gottlob: Geschichte der Stadt Warburg. - In : WZ 91 (1935) IJ S. 1-46, hier S. 5. 
118 Siehe das Lehnsverzeichnis des Bischofs Johann von Hoya aus dem Jahre 1569. Abdruck: 

Peter Florenz Weddigen : Paderbornisc he Geschichte, nach Schatens Annalen (Johann 
Dietrich van Steinen: Westphalische Geschichte V) 1801. S. l009f., 1018, 1028f., 1035. 

119 Quellenbelege zum Folgenden, soweit nicht anders angegeben, bei Rainer Decker : Das 
Paderborner Ministeriaiengeschlecht van Osdagessen/Marschal1. - In : WZ 123 (1973) S. 
137-179. 

120 Zur Verbindung mit der Familie Crevet siehe INA III I S. 93 Nr. 10 und den Crevetschen Leit
namen Wemer bei den Marschall ; zu den von Calenberg siehe WUB IV 2238 (12931115) und 
StAMu Kloster Hardehausen Urk. 487 (1327 IV 6). 

121 Die 8esitzrechte der Familie van Amelunxen an dem DorfOsdagessen durften aufErbschaft 
von den von Osdagessen/Marschall beruhen. Siehe WUB IX 50 (1301), WUB IX 618 (1308 V 9) 
und StAMti FP Urk. 636 (1338 VII I). - Zur Verbindung mit den von Papenheim siehe Gustav 
Rabe van Pappenheim, Die Warburger Burgkapelle und die ehemalige Burgkirche auf dem 
Wartberge, in : WZ 49 (1891) 11 S. 149-161, hier S. 153f. Zu den von Horhusen siehe Anm. 123. 
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122 Die Frau Elisabeth des Fri edrich van Hertingshausen (Demandt, Personenstaat, Teil I 
S. 345), des Onkels des beriichtigten Raubritters, durfie mit der 1358 genannten Tochter Elisa
beth des Werner (I. ) Marschall identi sch sein. Vgl. auch Landau, Ritterburgen 11 S. 220. - Die 
1375 erwiihnten Bri.ider Goswin, Wernerund Bernd trugen, wie eine Oberprtifung der Urkun
de (Archiv Helmern 118) ergab, ni cht selbst den Beinamen Rosinchusen, sonde rn werden als 
Sahoe ei nes Rosinchusen, also wohl Hermanns (VI.) Marschall genannt. Goswin und Wer
ner sind daher mit Goswi n (111.) und Wern er (Ill.) Marschall g(ei chzusetzen. 

123 Ermegard (urk. 1372- 1384), verheiratet mit Uirich von Horhusen (urk. 1361-421), war wahl 
ei ne Tochter Bernhards (V.) Marschall und der Ermegard . Frdl. Hinweis van Herrn Staats
arch.i voberrat Dr. Schutte, Munster. 

124 Ludolf(IX.) urkundet zuletzt am 20. Maf2 1425 (Archi v Helmem 123) ; am 8. September 1425 
erklaren die Briider Burkhard und Friedrich von Papenheim, mit den durch seinen Tod erie
digten Waldeckschen Lehen belehnt worden zu sein. StAMa WU 6993. 

125 Ludolf (IX), der letzte Marschall, wurde, nach seinem Tode, 1451 als Halbbruder (uber di e 
Mutter) des Hermann Spiegei bezeichnet. Demnach war die Mutter des letzteren, Agnes 
(urk. 1377-93), die Frau des Ritters Ge rd Spiegel zu Peckels hei m, in erster Ehe mit Ludalfs 
Vater verheiratet. dem 1373 zuletzt als lebend erwah nten Werner (11.) Marschal l. SieheArchiv 
Helmern VIII 7 (frdl. Hinweis va n Herrn Landesarchivrat Dr. Backharst. Munster). 

126 Vg(. Stalzel : Die altere Geschichte der Stadt Liebenau . - In : ZHG N.F. 2 (1869) S. 1-42 und, 
insbesondere zur verkehrsgeographischen Situati on, GUnther, 1959 (wie Anm. 5) S. 442ff. 
Beiden Autoren ist aber das seit 1270 bestehende LehnsverhaJtnis zwischen den Spiege) und 
den Grafen von Waldeck sowie di e Verschwagerung des Ritters Wem er von Westerburg mit 
der FamiJie Spiege l entgangen. 

127 Zu Blankenrode wi e Anm. 64 und 65. Siehe ferner Hei nrich Schoppmeyer : Lichtenau (Westf. 
Stadteatlas 11/9, 1981); ders.: Dringenberg Westf. Stiidteatlas 11 /5, 1981) ; ders. : Peckelsheim 
(Westf. Stadt eatlas 11112, 1981). Zu Ba rgha lz siehe WUB IV 2153 (1291 VI 13), WUB IV 2375 
(1295) und dazu Harald Kindl: Geschi chte der Pfarrgemei nde SI. Mari en zu Borghalz (a. O. 
1980) S. 13f. Die Burg Wunnenberg, ein kOlni sc hes Lehen, wird zum ersten Mal 1307 (wie 
Anm. 137), indirekt schon 1305 mit Bertold von Wtinnenberg (WUB VIU 288) erwiihnt, das 
Stadtrecht wurde 1308 verli ehen (WUB IX 589 mit fal schem Kopfregest). 

128 Gratefeld/ Rasenfeld Nr. 333 (1293 X 21) Abdruck derUrkuode Uberdie Verlei hung des Stadt
rechts durch Hermann Spiegel bei Sta lze) (wie Anm. 126) S. 3-5. Hermann Spiegel versprach 
nicht nu r se inen eigenen, sondem auch fremden Horigen, di e si ch in der Stadt ni ederl ieBen, 
die Freiheit. Mog(i cherweise war die Griindung Liebenaus eine Reaktio n Ka lns und Wal
decks auf di e zur selben Zeit erfolgte Zerstoru ng der Burg Holthusen (siehe bei Anm. 106). 
Die hierbei sicher mitgeschadigten Bewa hner des Dorfes Holthusen konnten so mit nach Li e
benau abwandern. 

129 WUB IV 2567 (1299 VII 13) mit fal scher und unvollstiindiger Beschrei bung des Siegels der 
Ermed rudis (nicht : Ge red rudi s) de Kalenberch. Auf ihrem Wappenschild sind zweifelsfrei 3 
(2 : I) Spiegel zu erkennen. Siebe die Abb. bei Theodor ligen (Bearb.): Die westfalischen Sie
gel des Mittelalters, Heft 4 : Die Siegel van Adligen, BU rgern und Bauem . Munster 1894- 1900, 
Tafel 264,3. 

130 Zu Volkrnarsen und der Kugelnburg siehe die Arbeite n von Goulob (wie Anm. 5) und ergan
zend Hamberg (wie Anm. 60) S. 149. 

13 1 Friedrich Schunder : Die vo n Loewenstein. 2. Bde ., Lubeck 1955, hier Bd. 2 Nr. 71 f. = Gra te
fend/Rasenfeld Nr. 356 u. 369. 

132 Die Herkunft der Erm entrude war bislang unbekannt. 1286 wird sie als einziges IGnd (Druda) 
des Ekbert Spiegel genannt (WUB IV 1804). In erster Ehe heiratete sie Herbold von Amelun
xen. 'ob ihr Name "de Kalenberch" auf dem Siegel van 1299 (Anm. 129) auf eine zweite Ehe 
mit einem Herrn van Calenberg., z. B. dem 1298 zul etzt genannten Ritter Johann, hindeutet, 
was die BesilZrechte an der Burg Calenberg erkJaren konnte, oder ob es ei ne Neubenennung 
nach dem Wohnsi tz is t, mu B offenbleiben. Die neuen genealogischen Erkenntnisse F. J. Hei
denreic hs und des Verfassers wurden bereits ube mommen van Detl ev Schwennicke 
(Bearb.): Eu ropaische Stammtafeln Bd. 11 , Marburg 1985, Tafell7. Siehejetzt auc h K. 1. L. 
Heidenreich : Warburge r Stammtafeln (= Beitrage zu r westfaJ ischen Familienforschung 
43/44, 1985186, Teil 2: Tafeln), Taf. 236. 

133 Am 26. Marz 1300 bestiitigten Werner vo n Westerbu rg sowie der Ritter Konrad und der 
Knappe Ka nrad SchultheiB das 1294 von Hermann Spiegel verkundete Recht der Stadt Li ebe
nau (Schunder Bd. 2, Regest )50 Anm.). Statt "Sailcherus" in der verderbten Abschrift 
(so auch G Unther, 1959, S. 444) muB im Original ~Scultetus" gestanden haben; so bereits 
Gustav Frhr. Rabe vo n Pappenheim : Bei lrage zur alteren Geschichte Hauedas. -In : ZHG 28 

46 



(1893) S. 430-454, hi er S. 433 Anm. Am 2. Februar 1300 hatten die Schulth eiB den Zehnten in 
Klein-Narde nir den hohen 8etrag von 145 Mark Silber verkauft (WU8 IV 2597), verrnutli ch 
urn das Geld nirden Erwerb Liebenaus aufbringen zu kannen . Sie trennten si ch abervor 1323 
wieder von ihrem Miteigentum zugunsten Wern ers von Westerburg. - Die Nennung eines 
Herbold von Papenheim zu Liebenau angeblich im Jahre 1309, auf di e sich von Pappenheim 
(S. 433) und Gtinther (S. 444) beziehen, gehart in die zweite Halfte des 14. Jahrhunderts. Sie
he Josef Prinz in WU8 lX 689. 

134 Grotefend/Rosenfeld Nr. 394. 
135 Levold von Nordhof: Die Chronik der Grafen von der Mark (hrsg. von F. Zschaeck, MGH SS 

rer. Germ. Nova Series, Tomus Vl), 2. Aufl. , Berlin 1955, S. 61: Anno Domini MCCCV// archie
piscopus Henricus congregata gente ad Westphaliam versus terram episcopi Paderburnensis 
expedicionem fecit. 

136 Die Einnahme und Zersta rung erfolgte vor dem 3. Aug. 1307. An diesem Tage belehnte 8i
schofOtto den Knappen Raveno von Papenh ei m mit der 8urg(WU8 IX 557). Seine Sahne er
k.larten bei der Neubelehnung 1326, quod cum oUm post captionem et destructionem castri Ko
lenbergh predicti per pie recordationis patrem dominum OUonem Paderbornensis ecclesie episco
pum et ecclesiam suamfacram Raveno de Papenhem miles bone memorie pater nosterdilectus ex 
permissione, beneplacilo et consensu dicti domini Ottonis tunc episcopi munitionem predictam in 
Kalenbergh reedificallil. StAM FP Urk. 520. 

137 MGH Constitutio nes IVI2, Hannover/ Leipzig 1911, Nr. 1173 S. 1229. Vgl. WUB IX 568. 
138 wi e Anm. 136. 
139 So trug Raveno bereits vier Wochen nach der 8elehnung den Namen "von Calenbe rg". WUB 

IX 561. 
140 FUr die Familiengeschi chte si nd heranzuziehen di e, z. T. aber fehlerhaften, Regesten vo n 

Gustav Frhr. Rabe von Pappenheim, der noch nicht zwi schen den beiden Fami lien vo n 
Calenberg unterscheidet: Mittheilungen Uber Curt Reinecke v. Calenberg . . . - In : Viertel
jahrsschrift rur Wappen-, Siegel- und Familienkunde 21 (1893) S. 281-296. Ferner sind u. a. fol
gende Urkunden aufschluBreich: Adelsarchiv Frhr. von Kettel er zu Schwarzenraben, Urk. 2 
vom 6. Man 1349 (Ritter Wemer von Papenheim gen. vo n Calenberg steUt BUrgen nir die 
Leibzucht an seine zukUnftige Frau Kunigunde, die Tochter des Ritters Bernhard vo n 
Hoe rde; frdl. Hinweis von Herrn Hans Dieter Tansmeyer, Lippstadt) ; StAMU Kl oster Harde
hausen Urk. 637 (1375 IX 21) ; Archiv des Paderborner Altertumsverei ns, Codex 113 BI. 45 
(1384 III 13) ; StAMil Kl oster Hardehausen Urk. 651 (1402 11 8). - Die Urkunde StAMa Samt
archiv Nachtrage 1 Nr. 97 (zum Jahre 1364) wird von Gilnlher (Z HO 73 1962, S. 52 bei Anm. 
322) falsch zitiert. Es muB richtig heiBen : "Der Ritter Wemer von Calenberg sowie die Knap
pen Werner, Rabe und Johann, Sahne seines Bruders, verzichten . .. " 

141 Die (Raben) von Calenberg (Le itnamen: Rave no, Werner) ruhrlen wi e di e mit ihnen stamm
verwandten von Papenheim zu Li ebenau und zu Kuge1 nburg sowi e die von Canstein ei nen 
gekronten Raben, di e von Ca1enbergaus dem Hause Berkule (Leitnamen: Herrnann, Oyr) da
gegen zwei gekreuzte Streitkolben. Filreinen regen Oedankenaustausch Uber diese Familien 
danke ich Herrn Or. F. J. Heidenreich in Uirrach. Seine Stammtafel der Raben von Calenberg 
dilTeriert allerdings erheblich vo n der im vo rli egenden Bei trag verolTentlichten (wie Anm. 
132, Tar. 205). 

142 Ritter Johann Berkul e siegeit zwar 1320 fUr Rave no von Calenberg (WUB IX 1859), aurrall iger 
ist aber die Verschwagerung mit den Familien von Escheberg (WUB IV 2313, WUB IX 2118) 
und von Asseburg (WU8 IX 286), wahrscheinlich auch mil den von der Malsburg, siehe 
Hei nri ch Otto (Bearb.) : Regesten der Erzbi schOfe von Mainz 1289-1396, I. Abt. 2. 8d. (1934) 
Nr. 4070 (zu 1337) und 1. P. Ku chenbecker: Analecta hassiaca Bd. I, Marburg 1728, S. 411-414 
(zu 1345). 

143 Vogt (wie Anm. 99) Nr. 1784, 2038, 2092f. 
144 StAMil Kloster Hardehausen Urk. 493 (1328 IV 11). 
145 wie Anm. 107. 
146 Die Vogtei uber die Pfarrkirche zu ,Westh eim, ei n Corveyer Lehen, wird schon in dem alte

sten Lehnsregister der Berkule (urn 1230/40) aufgefli hrt (wie Anm. 6). Westheim wurde im 
Spatmittelalter der Si lz ei nes Zweiges der von Calenberg. Vg) . Anion VoB : Zur Geschichle 
der Herren vo n Calenberg. - In : Warburger Krei skalender, Warburg 1921 , S. 105-108, hier 
S. 107. 

147 Brandt/ Hengst (wie Anm. 48) S. 132. Vgl. auch Joseph Marx : Qtto von Ri etberg, Bischofvon 
Paderborn. - In : WZ 59 (1901) 11 S. 3-92. 

148 Die BrUder Wern er. Rave no und Raveno von Calenberg erhi elten 1326 vom Bischofzu Lehen 
munilionem Kalenbergh predictam videlicet castrum et oppidum (wie Anm. 136). 
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149 WUB IX 1230, 1479. 
150 Wernervon Westerburg besiegeite 1315 die Urfehde eines aus Warbu rgerGefangenschaft enl

lassenen Knappen. WUB IX 1287. 
151 von Spiegel S. 58. 
152 Nicolaus Schaten : Annaliurn Paderbo m ensium partes tres, Bd. 2 (Neuhaus 1698) zu m l ahre 

1361; ihm folgen Romm el (wie Anm. 29) Bd. 2 S. 209, Meyer (wie Anm. 4) S. 41 uDd Enge
man n, Desenberg S. 134. Die Que11e fUr di ese Angabe bl eibt unkl ar. 

153 Siehe dazll demnachst meine Studie iiber den Raubritter Fri edrich von Padberg. Eine neue 
Sicht des Raubrittertums findet sich bei Regina Gorner : Raubritter. Untersuchungen lU T 

Lage des spatmiuelalterlichen Niederadels, besonders im stidlichen Westfalen (VHKW 
XXllI18), MUnster 1987. 

154 wie Anm. 153 UDd von Spiegel S. 9Of. 
155 Stadtarchiv Frankfurt / Mai n, Reichssachen I, 403 a. -h. Vgl . Friedrich Frhr. von Dalwigk : 

Einige Nachri chten uber di e Famili e Runst. -In : WZ 60 (1902) 11 S. 3-17, hi er S. 6. 
156 Vg!. allgemein Elisabeth Orth : Die Fehden der Rei chsstadt Frankfurtam Main im Spiitmittel-

alter (Frankfurter historische Abhandlungen 6), Frankfurt 1973. 
157 MGH, Deutsc be Chroniken Bd. IV,I (hrsg. von A. Wyss), Hannover 1883, S. 83. 
158 Cos midromi us Gobelini Person (wie Anm. 46) S. 133. 
159 a.a.O. S. 140. 
160 Im "Liber jurium et feudorum" des Ko lner Erzbischofs Dieuich 11 . (urn 1448) hei6t es: Conr .. 

Henr. et Herm. SpiegeJe miJileset Joh. Spiegelj ralres inj(eudati)Susati 1398. nominaveruntcom
munil. et divisim castr. Deysenberge. 9 mans. terre arabil. ppe. castr. Deysenberge . .. Abdruck: 
Jo h. S. Seibertz (Hrsg.): Urkundenbu ch zur Landes- u. Rec htsgeschi chte des Herzogtum s 
Westfalen, Bd. I, Arnsberg 1839. S. 642 Anm. 660. Vg) . auc h die Belehnung mil dem Desen
berg am 6. Aug. 1377: Regesten der Erzbischofe von Koln, Bd. 8, Koln 1981, Nr. 1746. 

161 Zum Folgenden siehe Grotefend, Mal sburg S. 142, Schroeder-Petersen S. 86fT. 
162 Schroeder-Pete rsen S. 88 Anm. 269. 
163 • .•. 0 . S. 88. 
164 a.a.O. S. 91 fT. 
165 Siehe oben bei Anm. 133. 
166 Abdruck bei Stolzel (wie Anm. 126) S. 32. 
167 Siehe auch die Stammtafel der von Pappenh ei m bei Buttl ar-Elberberg (wie Anm. 34). 
168 SIOIzel, S. lOfT., Gunther (wi e Anm. 2) 1959, S. 447 fT. 
169 Stolze1 S. 16 (17. Sept. 1395). 
170 Am selben Tag gelobte der Edelherr Heinri ch von Waldeck, der Sohn des glei chnamigen Gra

fen, dem Paderborner Bischof Frieden. Abdruck der Urkunde in : Archiv . .. (wi e Anm. 4) III 
(1828 /29) Heft 2 S. 184. 

171 Zum Folgenden siehe SchafTer S. 47fT. 
172 Bernhard Stolte (Hrsg.) : Liber dissencionum archiepiscopi Colo niensis et Capi tuli Paderbor-

nensis. Munster 1894-1900, S. 8f. 
173 Liber di ssenci onum S. 9. 
174 zitiert nach SchafTer S. 48. 
175 SchiifTer S. 55. Zum Phanomen der befestigten KirchhOfe und Kirchen als "Bauernburgen" 

s iehe Christoph Volker : Befestigte KirchhOfe im mittelalterli chen Bistum Paderbo rn. - In : 
WZ 93 (1937) 11 S. 1-41, zu G rol3eneder S. 15fT. 

176 Bernhard Stolte : Das Archiv des Vereins fU r Geschicht e und Altertumskund e Westfal ens, 
Abteilung Paderborn. Paderborn 1899-1905, Urkunden, S. 332 (Regest). 

177 Stolte S. 373. 
178 Sto lte S. 376 (Liborius und Margarete Rove r uppe der Borch 10 Wartberg), S. 390 (Li bo rius 

Rover, Amptman up der Borch to Warlbergh). Etwas andere Darstellung bei Heinrich Schopp
meyer : Warburg in Mittelalter und Neuzeit. - In : Franz Murmann (Hrsg.): Die Stadt War
burg. Beitrage zu r Geschi chte ei ner Stadt, Bd. I (Warburg 1986) S. 199-296, hi er S. 263 mit 
Anm. 59 S. 294. 

179 Ho nselmann (wie Anm. 13) S. 266f. 
180 Elmar Nolle: Zum Profanbau der mittelalterlichen Stadt Warbu rg. - In : Mtirmann (wie Anm. 

178) Bd. 2 S. 137-176, hier S. 139. 
181 Engemann (wie Anm. 7), Desenberg., S. 138. 
182 SchafTer S. 62. 
183 Stadt und Landkreis Kassel S. 195. Vg!. Landau, Ritterburgen I S. 356 und BKW S. 82f. 
184 BKW S. 224ff. 
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