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Als eine der ersten Publikationen zum „Stauferjahr“ hat Hans

martin Schwarzmaier, Oberstaatsarchivrat im Generallandesarchiv 
Karlsruhe, ein ansprechendes Buch vorgelegt, das weniger eine 

Beschreibung der historischen Landschaft um den Hohenstaufen 

und des schwabischen Stammlandes zum Inhalt hat (wie der Titel 

vermuten lafit), als vielmehr eine auf mittelalterlichen Doku- 

menten beruhende Schilderung des Aufstiegs des staufischen Ge- 
schlechtes vom Ende des 11. bis zum Ende des 12. Jh. im siid- 

westdeutschen Raum.
Die zeitliche Abgrenzung bringt es mit sich, dafi hier die friihen 

Generationen der Staufer, von 1079 (Belehnung Friedrichs I. mit 
dem Herzogtum Schwaben) bis um 1180 (letztes Regierungsjahr- 

zehnt Friedrich Barbarossas) den Schwerpunkt der (auf Fort- 

setzung angelegten?) Darstellung bilden. Geografisch umfafit das 
Buch, ausgehend von der Landschaft zwischen Rems und Fils, 

im wesentlichen das Herzogtum Schwaben unter Einschlufi des 
Elsafi als Kernbereiche der staufischen Herrschaft im 12. Jahr- 

hundert.

In kurz gefafiten Kapiteln beginnt der Autor mit der Ent- 

stehung des Herzogtums Schwaben und fiihrt liber die Anfange 

der Staufer, uber das salische Erbe, uber die friihen Vertreter 

des Hauses und Konig Konrad III. bis zu Friedrich I. Barbarossa 

als dem Herrscher des Reiches. Dazwischen erscheinen als perma- 

nente Konkurrenten und Gegenspieler die Welfen, die nur ein- 

mal — zu Anfang des 13. Jh. mit Otto IV. — zur Kaiserwiirde 

aufstiegen.

Den gewichtigen Hintergrund bezeichnen die staufischen Burgen- 

stiitzpunkte, die staufischen Kloster und schliefilich die staufi

schen Stadtegriindungen. Betrachtungen liber Staufische Kunst — 

Kunst der Stauferzeit und liber die Vielgestalt des 12. Jh. be- 

schliefien den Text. Eine Zeittafel, die Stammtafel der alteren 

Staufer, 63 Abbildungen, 7 Karten und ein Register runden die 

Darstellung ab.
Der Autor will, wie er im Vorwort ausfiihrt, den Vorgang nach- 

vollziehen, wie eine bis um die Mitte des 11. Jh. in Quellen 

kaum genannte Adelsfamilie ein Jahrhundert sparer an die Spitze 

des romischen Kaiserreiches tritt. Audi wenn sich das Dunkel der 

staufischen Frlihgeschichte inzwischen deutlich lichtet (siehe Hans

martin Decker-Hauff, Das Haus der Staufer. Katalog der Stau- 

ferausstellung Bd. 3, Stuttgart 1977, S. 339 ff.), so bedeutet 

dieser Vorgang doch ein Phanomen ersten Ranges, das zum Ver- 

such der Erklarung auffordert.
Mittel der Darstellung sind vor allem zeitgenbssische Quellen, 

Urkunden, Biografien, die in verstandlicher Ubersetzung zitiert 

und anschaulich interpretiert werden. Im Wechsel dieser Quellen 

und des Textes wird eine Art der Presentation erreicht, die den 

heute so geschatzten „Augenzeugenberichten“ nahekommt. Die 

fachliche Qualifikation des Autors biirgt dabei fur zuverlassige, 

wissenschaftlich fundierte Unterrichtung, die auch den historisch 

gebildeten Leser anzusprechen vermag.
Die hier besonders interessierende Betrachtung des Burgenbaues 

konnte begreiflicherweise nur knapp ausfallen, und so bleiben 

zahlreiche Fragen und Wiinsche offen. Das Kapitel „Am Schweif 

des Rosses eine Burg“ greift mit gutem Grund die Frage der 

friihen staufischen Burgengriindungen unter Herzog Friedrich 

dem Einaugigen auf, dem der Chronist Otto von Freising be- 

kanntlich ejne besondere Aktivitiit auf diesem Gebiet bescheinigt. 

Hier liegt zweifellos eine der wichtigsten Wurzeln des sprich- 

wbrtlichen staufischen Burgenbaues.
Diese friihen Burgengriindungen am Oberrhein, im ElsaB und in 

der Pfalz, waren im Zusammenhang mit dem Zug des Herzogs 

entlang einer der „Wirtschafts- und Lebensadern des Reiches", 

der vermutungsweise in das Jahr 1116 datiert wird, systematise!! 

zu untersuchen. Manche der Anlagen sind gewifi zu lokalisieren, 

von anderen fehlen sichere Zeugnisse. Eine Karte dokumentiert 

die historischen Statten dieses Raumes (S. 32).

Hier sollte eine neue Betrachtung des Burgenbaues des friihen 

12. Jh. ansetzen, die man sich als wissensdiaftlichen Ertrag des 

„Stauferjahres“ nachdriicklich wiinschen mull. Die archaologische 

Erforschung dieser Zeit steckt freilich erst in den Anfangen, ins- 
besondere im Burgenbau. Auch die noch heute vorhandenen 

Burgreste zeigen, wie der Autor mit Recht betont, meist Bau- 

zustande des spaten 12. oder des 13. Jahrhunderts. Insofern ist 
der Grundrifi des Steinsbergs, trotz des immer wieder vermuteten 

friihen Ursprungs dieser Burg, hier fehl am Platz, und auch 

einige der in Foto-Abbildungen gebotenen Burgen fiihren bereits 

weit ins 13. Jh. Von den Pfalzen Friedrich Barbarossas liegt be- 

zeichnenderweise keine in dem hier betrachteten Raum.

Im Abbildungsteil, der im Ganzen zu loben ist, begegnen neben 

manchen eindrucksvollen Bildern auch viele „alte Bekannte". 
Gern ware man mit diesen Denkmalern einmal in neuer Sicht 

konfrontiert worden. Andererseits iiberwiegen so eindeutig die 

positiven Seiten des Buches, dal! jeder, der sich erstmalig der 

Heimat und dem Aufstieg des grofien Kaisergeschlechtes zuwen- 
den will, hier eine lesenswerte und ausbaufahige Einfiihrung 
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Genesi urbanistica, vicende storiche e carattere della citta.
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Das deutsche Mittelalter kannte noch keine Hauptstadte im spa- 

teren Sinne, ja selbst bevorzugte Residenzorte zeichnen sich nur 
andeutungsweise unter Karl dem Grofien in Aachen und unter 
den Saliern in Goslar ab. Barbarossa favorisierte das elsassische 

Hagenau, aber erst Friedrich II. blieb es vorbehalten, eine Stadt 

seines siidlichen Erblandes zum kbniglichen Sitz zu erhbhen,
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