
Bernd Schneidmiiller und Stefan Weinfurter (Hrsg.): Ottonische Neuan- 

fange. Symposium zur Ausstellung »Otto der GroKe, Magdeburg und 

Europa«. Verlag Philipp von Zabern. Mainz am Rhein 2001. 398 Seiten, 84 Abbildungen, 

9 Grundrisse und 3 Karten.

Im Zuge der Planting fiir die umfassende Ausstellung »Otto der Grobe, Magdeburg und 

Europa« im Kulturhistorischen Museum Magdeburg 2001 fand im Mai 1999 ein vorbe- 

reitendes interdisziplinares wissenschaftliches Kolloquium statt unter dem Thema 

»Ottonische Neuanfange«. Die Herausgeber sagen selbst, dass das Thema etwas »zuge- 

spitzt« sei, wie ja historische Vorgange meist nicht ad hoc beginnen, gemab dem Fluss 

der Geschichte. Allerdings werden dem Leser bei der Begriindung der Ottonischen »Neu- 

anfange« einige Transkriptionsmiihen zugemutet, wenn es heibt: »Der historische Wan- 

del in der Formierungsphase des ostfrankischen Reiches, die politischen wie herrschaft- 

lichen Schwerpunktverlagerungen in den sachsischen Norden und die Innovationskraft 

einer frankisch sozialisierten, sachsisch begiiterten und transgentil handelnden neuen 

Herrscherfamilie mit all ihren kulturgeschichtlichen Implikationen standen zur De- 

batte.« (Vorwort).

Die im Vorwort des vorliegenden Bandes durch Anftihrungszeichen relativierte 

Bezeichnung »Neuanfange« weist auf die Schwierigkeiten bei der Darstellung und vor 

allem bei der historischen Einschatzung der ottonischen Epoche. In 17 Beitragen kom- 

men Vertreter der Kunstgeschichte, Archaologie und Numismatik zu Wort. Das Ganze 

wird dominiert durch die Beitrage der Mediavistik.

S. Weinfurter referiert liber »Ottonische »Neuanfange« und ihre Perspektive«. Zeitge- 

nbssische mittelalterliche Geschichtsschreiber betonen die Grobe der Herrschaft Ottos I., 

des Groben. Thietmar von Merseburg schreibt: »In seinen Tagen erstrahlte das goldene 

Zeitalter!«; Widukind von Corvey bezeichnet ihn als »Haupt der Welt« (caput orbis) und 

als »Liebling der Welt« (amor mundi), der mit »vaterlicher Gewalt« seine Untertanen 

gelenkt habe. Die ottonische Epoche ist eine Zeit der Aufbruchstimmung. Trotzdem fiigt 

sich diese in manchen Erscheinungen ein in eine Weiterentwicklung karolingisch-fran- 

kischer Urspriinge. Den Beginn des »deutschen Reiches verlegt man heute gerne in spa- 

tere Zeiten, um die Jahrtausendwende etwa oder gar in die Zeit um 1100.« (S.3). Die 

»Neuansatze« in ottonischer Zeit wiirden »durch unsere eigenen Frageebenen und Interes- 

senhorizonte bestimmt.« (S.3). Diese Feststellung des Verfassers mag uns Lesern ver- 

standlich machen, dass nach Meinung des Rezensenten eine gewisse Relativitat im 

Geschichtsverstandnis auch unter einzelnen Generationen vorhanden ist. Die Frage der 

Wichtigkeit einzelner Vorgange, des Beginns sowie des Verlaufs einer Entwicklung wird 

nicht immer gleich beantwortet werden.

Etwas Neues sieht der Verfasser in der Handhabung der Macht durch Otto den Gro

ben. Widukind von Corvey nennt die »concors discordia«, »die Harmonie in der Viel- 

falt«. Rezensent meint, dass der »Konsens in der Vielfalt« ottonischer Zeit auch gerade 

eine Anregung fiir das heutige Europa sein kann. So erstaunte den Kalif von Cordoba am 

Ende des 10. Jahrhunderts, dass »Otto der Grobe den Machtigen des Reiches in weitem 

Umfang eigene Herrschaftsgewalt iiberlassen habe.« (S. 4).
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Die Bemerkung des Verfassers uber die Unbesiegbarkeit der Sachsen, die »Reichtum 

durch Beute und Gefangene« brachte, scheint etwas einseitig modern gesehen, wie in 

dem ganzen Band auf das Vorhandensein zahlreicher Volksburgen bei Sachsen, Thurin- 

gern/Franken westlich der Saale/Elbe und slawischer Wallburgen bstlich dieser Fliisse 

nicht weiter eingegangen wird. In der heutigen Zeit versteht man und vor allem die 

Jugend unter »Reichtum« nur materiellen Besitz.

Eine Neuerung bildete auch das Prinzip der Unteilbarkeit des Kdnigtums durch die 

Hausordnung Heinrich I. von 929/30, die von seinem Sohn Otto weitergefuhrt wurde. 

Damit einher geht die Sakralisierung des Kbnigs unter Otto dem GroEen. »Mit den Otto- 

nen beginnt im ostfrankischen Reich das Einkonigtum, die Monarchic im eigentlichen 

Sinne.« (S. 9). Hinzu kommt die Kaiseridee. Bei der Frage nach der ottonischen Pfalz in 

Magdeburg sind die Verdffentlichungen des Ausgrabers Ernst Nickel nachzutragen.

Im Aufsatz von Rudolf Schieffer »Der Platz Ottos des GroEen in der Geschichte« wird 

betont, »dass mehr als nur eine einzige Ortsbestimmung zu begriinden sein diirfte und 

schon deshalb die lange dominierende Fixierung auf den zukunftsweisenden Reichs- 

grunder nicht befriedigen kann.« (S. 19). Aus fiinf Blickwinkeln betrachtet der Verfasser 

die historische Rolle Ottos des GroEen, speziell aus der Politik. Aber auch die kirchliche 

Entwicklung erfuhr durch ihn manche Impulse. Besonders in Sachsen wurden neue 

Kloster und Stifte gegriindet. Aus sachsischen Domstiften begannen unter Otto I. Geist- 

liche hervorzugehen, die auch anderswo Bischofssitze erhielten.

Sein Eingreifen in die Geschichte Oberitaliens im Jahre 951 und die Verbindung mit 

Adelheid lieEen ihn nicht nur zum Kbnig diesseits der Alpen, sondern auch zum Kbnig 

der Langobarden im Nordteil Italiens werden. Er trat damit ein in den Schatten Karl des 

GroEen, von dem das abendlandische Kaisertum begriindet worden war. Die Kaiserkrd- 

nung von 962 war der folgerichtige Hbhepunkt seiner Politik. Doch schon vorher, im 

Jahre 955, brachte ihm der Sieg uber die Ungarn bei Augsburg allgemeine Zustimmung: 

»er war mit Gottes Hilfe als Verteidiger der gesamten Christenheit hervorgetreten, dem 

somit der hdchste Rang gebiihrte.« (S.27). Die lange Regierungszeit Ottos des GroEen 

von 37 Jahren brachte weiteren Autoritatsgewinn.

Physische und »von Menschen bestimmte« Geographic ergeben bemerkenswerte 

Aspekte in den Ausfiihrungen von Joachim Ehlers mit dem Titel »Sachsen, Raumbe- 

wusstsein und Raumerfahrung in einer neuen Zentrallandschaft des Reiches«. Unter 

Zugrundelegung der wichtigsten schriftlichen zeitgenbssischen Quellen (Thietmar v. 

Merseburg, Widukind von Corvey, Urkunden Heinrichs I und Ottos I.) und einem Ver- 

gleich mit der englischen Kirchengeschichte Bedas werden die Inhalte von Begriffen zur 

Charakteristik von Orten ermittelt. Karten der Ausstellungsorte und Empfanger von 

Urkunden Heinrichs I. und Ottos I. bieten »neue Einsichten in die komplexen Felder von 

Raumerfassung, -erschlieEung und -bewertung durch die ersten Ottonischen Herr- 

scher.« (S. 57).

Schon die Uberschrift des nachfolgenden Aufsatzes von Cord Meckseper, »Zur Inter

pretation des 1959 bis 1968 auf dem Magdeburger Domplatz ergrabenen Bauwerkes 

(Pfalz)«, zeigt einen Zweifel an der Deutung als Palast Otto des GroEen an. Der Verfasser 

hat dankenswerterweise eine ganze Reihe von Grundrissvergleichen zu dem Bauwerk 

auf dem Domplatz von Magdeburg zusammengestellt und kommt zur Feststellung,
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»dass wir uns vor der voreiligen Rekonstruktion eines unter Otto dem GroEen einheit- 

lich errichteten und vollendeten »Palastes« zu hiiten haben.« (S. 69).

Von archaologischer Seite ventiliert das Thema Babette Ludowici unter der Uber- 

schrift »Archaologische Quellen zur Pfalz Ottos I. in Magdeburg: Erste Ergebnisse der 

Auswertung der Grabungen 1959 bis 1968 auf dem Magdeburger Domplatz«. Laut An- 

merkung wurden die »Grabungen vom Institut ftir Vor- und Friihgeschichte der Deut- 

schen Akademie der Wissenschaften durchgefuhrt.« (S.71). Nach Uberzeugungen des 

Rezensenten gebietet es der Anstand, den Ausgraber zu nennen. Rezensent mbchte dies 

hiermit nachholen: Der Leiter der Ausgrabungen in Magdeburg war Dr. Ernst Nickel. Es 

sollte nicht vergessen werden, unter welchen Schwierigkeiten seitens der SED und ihrer 

Vertreter Ernst Nickel trotzdem mit Beharrlichkeit, Umsicht und Sachkenntnis die um- 

fangreichen Ausgrabungen durchgefiihrt hat. Die Behinderungen wuchsen, als Prof. Dr. 

W. Unverzagt die Leitung des Institutes ftir Vor- und Friihgeschichte abgeben musste 

und sowohl Institut als auch die Akademie umbenannt wurden in »Zentralinstitut fur 

Alte Geschichte und Archaologie der Akademie der Wissenschaften der DDR«. Als nach 

vielen Querelen Ernst Nickel nach Freilegung des Grundrisses auf dem Domplatz die 

Untersuchungen einstellen musste, auEerte Rezensent die Meinung, dass man jetzt zwar 

die Bedeutung der Grabung herunterspiele, aber sich SED Genossen nach dem Tode 

Ernst Nickels auf die Grabungsunterlagen stiirzen wurden. So viel Rezensent erfahren 

hat, ist es auch so gekommen. Es erschien dann 1992 u. a. ein groEformatiger sechsseiti- 

ger (»Forschungsbericht«!) von Hansjiirgen Brachmann uber die Grabungen Ernst 

Nickels in Magdeburg mit dem beachtenswerten Titel »Der Deutschen neue Hauptstadt 

vor tausend Jahren« (Zeitschrift »Archaologie in Deutschland«, 1992, Heft 2, 6-11), in 

dem der Name Ernst Nickel nicht erwahnt wird, weder als Ausgraber, noch als Autor. Im 

Bildnachweis steht »Hansjtirgen Brachmann, Berlin, 6-io«. Die Fotos diirften wohl alle 

aus der Grabung Ernst Nickels stammen und wenigstens teilweise angefertigt worden 

sein, als Herr Brachmann noch die Schulbank driickte.

Zuriick zum Aufsatz von Babette Ludovici. Sie schreibt richtig: »Die in den Jahren 

1959 bis 1968 auf dem Magdeburger Domplatz durchgefiihrten Grabungen haben den 

bis heute umfangreichsten und aussagekraftigsten Bestand archaologischer Quellen zur 

Entstehung und friihen Geschichte Magdeburgs erschlossen.« Dem ist nichts hinzuzufu- 

gen. Nur, hatte Ernst Nickel nicht nach der Zerstbrung von Magdeburg 1944/45 ener- 

gisch eingegriffen, waren viele archaologische Befunde zerstbrt worden.

Auf einer Flache von fiber 2000 m2 hat Ernst Nickel zusammenhangende Fundament- 

mauern und -graben eines etwa 46 m x 44 m groEen Steingebaudes ausgegraben. Es fan- 

den sich auch Reste aufgehenden Mauerwerkes. Mehrere Apsiden und zwei Treppen- 

tiirme weisen auf ein mindestens in Teilen zweigeschossiges Gebaude, das durch 

Wandverputz und Marmorreste einen aufwandigen und reprasentativen Charakter 

zeigte. Ernst Nickel deutete es als die »aula regia« Ottos I. Die Verfasserin erwagt, oh das 

Gebaude nicht zweiphasig sein konnte. Sie stellt fest: »Unabhangig davon, ob wir es mit 

einem umgebauten Gebaude oder zwei einander abldsenden Gebiiuden zu tun haben, 

muss die Rekonstruktion neu iiberdacht werden.« (S. 83).

Der Aufsatz von Bernd Kluge »OTTO REX/OTTO JMP. Zur Bestandsaufnahme der 

ottonischen M(inzpragung« weist auf die Schwierigkeit hin, Mtinzpragungen zwischen 

den drei Otto-Kaisern (Otto L, IL, III.) zu unterscheiden. Es wurden im 10. fahrhundert in
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Magdeburg Denare, d. h. Silbermiinzen, so genannte Sachsenpfennige und Otto-Adel- 

heid-Pfennige gepragt. Im Jahre 942 iiberlieB Otto I. dem 937 gegriindeten Magdeburger 

Moritzkloster die Ertrage der dortigen Miinze. Wahrend des 10. Jahrhunderts wurden in 

Magdeburg zahlreiche Miinzen sowohl fur den Fernhandel als auch fur den Warenum- 

schlag in Magdeburg selbst geschlagen. Das weise auf die groEe Bedeutung des Handels- 

platzes Magdeburg in der zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts bin.

Von auEerordentlichem Interesse sind die Ausfiihrungen von Christian Liibke mit 

dem Titel »Die Erweiterung des dstlichen Horizonts: der Eintritt der Slawen in die euro- 

paische Geschichte im 10. Jahrhundert«. Der Verfasser ist wohl wie kaum ein anderer 

geeignet liber dieses Thema zu schreiben, nachdem er schon im Jahre 1985 die »Regesten 

zur Geschichte der Slawen an Elbe und Oder (von 900 an)« verbffentlicht hat. Hier konnte 

er nur eine kurz gefasste Darstellung dieser wichtigen Vorgange geben. Er weist darauf 

hin, dass die Karolingerzeit schon Ausgangsbasis fur Neuanfange im 10. Jahrhundert 

gewesen sei. Rezensent mdchte die Slawenpolitik des 10. Jahrhunderts nicht als etwas 

vollig Neues, sondern als einen Qualitatsunterschied bezeichnen. Liibke sagt, dass bei 

den Beziehungen zwischen den deutschsprachigen Bewohnern des Reiches an Saale und 

Elbe der »im grofien und ganzen friedliche Rahmen hervorzuheben« sei. Das mag nach 

der Lage der schriftlichen Quellen so erscheinen. Rezensent mdchte die Frage stellen, 

warum dann die enormen Arbeitsleistungen wahrend des 8.-10. Jahrhunderts zur Er- 

richtung der zahlreichen slawischen Wallburgen und der gleichzeitigen Volksburgen im 

benachbarten Reichsgebiet erbracht worden sind? Allerdings dienten die slawischen 

Wallburgen auch fur innerslawische Auseinandersetzungen. Die verschiedenartige 

Gesellschaftsverfassung bstlich und westlich von Elbe/Saale darf nicht unberiicksichtigt 

bleiben. Christian Liibke weist bei der ersten Erwahnung von Slawen im 6. Jahrhundert 

durch den Griechen Prokop darauf hin, dass jenem die scheinbar »demokratische« Le- 

bensweise der Slawen besonders aufgefallen sei. Die einfache, urtiimliche Gesellschafts

verfassung, meint Rezensent, ist in ihrer letzten Phase noch im Jahre 839 zu erkennen, 

wo bei der Eroberung der slawischen Kesigesburg (Cbsitz) und 11 weiterer Burgen im 

Kbthener Land, nur der Kbnig Cimusclus und die Masse der Bevdlkerung erwahnt wird. 

Verstandlich, dass nach dieser Eroberung zwischen Saale und Elbe der »im groEen und 

ganzen friedliche Rahmen« gegeben war.

Im 10. Jahrhundert haben dann die Ottonen viel weiter ausgegriffen, Missionierung 

betrieben und die kirchliche Organisation aufgebaut. Otto I. schlug im August 955 die 

Schlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg, im Oktober des gleichen Jahres die Schlacht an 

der Recknitz (Mecklenburg)! »Als Otto III. im Marz des Jahres 1000 nach Gnesen pilgerte, 

da war aus der Grauzone ... ein integraler Bestandteil des christlichen Europa geworden.« 

(S. 114).

Auf den Beitrag von Timothy Reuter »Kbnig, Adelige, Andere: »Basis« und »Uberbau« 

in ottonischer Zeit« kann hier nicht weiter eingegangen werden. Es werden Termini ver- 

wendet, die schon von geschichtsphilosophischer Seite des historischen und dialek- 

tischen Materialismus mit Inhalt gefiillt sind und zu Missverstandnissen Anlass geben. 

Wohlgemerkt, Rezensent ist der Meinung, dass Karl Marx keine historische Methode, 

sondern eine geschichtsphilosophische Interpretation geschaffen hat, die alles auf einen 

Nenner, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse, reduziert. Die Termini 

»Basis« und »Uberbau« werden von Timothy Reuter »nicht in deren ursprunglichem,
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strengerem Sinn verwendet. Streng genommen ware die <Basis> die Summe aller wirt 

schaftlichen Beziehungen der Gesellschaft der Ottonenzeit, der <Uberbau> dagegen die 

Summe aller sonstigen gesellschaftlichen Phanomene, die aber letztendlich von der 

Basis abhangig waren« (S. 127). »Hier stehen sie vielmehr als bequemes Kiirzel fur den 

iiberwiegenden Teil der Bevblkerung einerseits und eine kleine Spitzengruppe anderer- 

seits«. Ihr Gebrauch erinnere standig daran, »dass die Spitzengruppe zum uberwiegen- 

den Teil von der (vor allem agrarischen) Produktion der anderen Gruppen lebt« (S. 127).

In der Tradition der profunden deutschen Mediavistik stehen die Ausfiihrungen von 

Gerd Althoff »Geschichtsschreibung in einer oralen Gesellschaft. Das Beispiel des 10. Jahr- 

hunderts«. Der Verfasser weist darauf hin, dass die Ottonenzeit schon lange besondere 

Aufmerksamkeit erregt hat und nennt vor allem Martin Lintzel. Die dafiir richtig zitierte 

Literatur kbnnte aber zu einer Fehlinterpretation fiihren, wenn eine Wiirdigung des 

Lebenswerkes von Martin Lintzel in einem Sammelband »Wegbereiter der DDR-Ge- 

schichtswissenschaft« (1989) erschienen ist. Rezensent ist als Schuler Martin Lintzels, 

der ihn auch bei der Promotion begleitete, uber dessen letzte Jahre und seinen Freitod 

(T955) gut unterrichtet. Er litt an der historischen Situation, war kein Marxist und lehnte 

die SED sowie den damaligen Staat ab. Kein Wunder, dass er Schwierigkeiten bekam, 

auch von ihm vorgeschlagene Assistenten abgelehnt wurden, so unter dem Rektorat von 

Prof. Dr. Leo Stern. Wenn sich Prof. Stern dann am Grabe Lintzels als »Freund« von Mar

tin Lintzel ausgab, empfanden wir Schuler Lintzels das als Hohn.

Gerd Althoff hat auch die neuere, uber Lintzel hinausgehende mediavistische For- 

schung uber die Ottonenzeit vorgefuhrt. Ausgehend von der Geisteshaltung des 10. Jahr- 

hunderts vergleicht er die Darstellung Hrotswithas von Gandersheim uber Herzog Hein

rich von Bayern mit der Sachsengeschichte Widukinds von Corvey. Bei letzterem weist 

er auf diskret angebrachte »versteckte Argumentationen« (S. 168) hin, die »kausale Ver- 

kniipfungen des Lesers erlauben, wenn nicht nahe legen« (S. 169).

Im Aufsatz »Kronen und Krbnungen« stellt Joachim Ott die in der Wiener Hofburg 

aufbewahrte »Reichskrone« vor, deren Entstehung von den Experten sowohl im 10., als 

auch im 11. und 12. Jahrhundert vermutet wird. Der beste Kenner dieser Krone, Her

mann Fillitz, trat aus stilistischen Grunden fur die Zeit Otto I. ein.

»Das neue Bild des Herrschers. Zum Wandel der <Herrschaftsprasentation> unter Otto 

dem GroEen« betrachtet Hagen Keller. Er geht bei den Veranderungen der Herrschafts- 

prasentation unter Otto I. von den umfangreichen Forschungen Percy Ernst Schramms 

aus, die dieser anlasslich der Jahrtausendfeier der Kaiserkrbnung Otto des Groben 1962 

zusammengefasst hat. Er hat dabei ausgefiihrt, dass »Elemente des hochpriesterlichen 

Ornats in den Herrscherornat aufgenommen worden seien.« (S. 189). Hagen Kellers 

Untersuchungen liegen die Siegel Ottos I. zu Grunde, deren Bild sich von der Kaiserkrb

nung 962 ab anderte, von der Seiten- zur Frontalansicht, von Diadem, Fahnenlanze und 

Schild zu hochwandiger »geknickter« Krone, Zepter und Globus als Attribut.

Die Kaiserkrbnung in Rom 962 rechnet Ernst-Dieter Hehl zu den grbheren Neuanfan- 

gen ottonischer Zeit in seinem Beitrag »Kaisertum, Rom und Papstbezug im Zeitalter 

Ottos I.«. Das betrifft auch den geographischen Aufenthalt: »Der erste Kaiser aus dem 

jungen ostfrankisch-deutschen Herrscherhaus hat sich in den Lebensjahren, die ihm 

nach seiner Kaiserkrbnung durch Papst Johannes XII. am 2. Februar 962 verblieben, 

tiberwiegend in Italien aufgehalten.« (S.213). Als Ergebnis seiner Untersuchungen
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kommt Ernst Dieter Hehl zu dem Fazit: »Ottos Kaisertum war von Anfang an auf Rom 

bezogen und am Papsttum ausgerichtet... Die Renovatio imperii Romanorum ... begann 

am 2. Februar 962.« (S. 235). Der nachstfolgende Aufsatz »Byzanz als Mythos und Erfah- 

rung im Zeitalter Ottos I.« von Johannes Koder bildet die Erganzung dieser Gedanken. 

Die durch Otto I. gefbrderte Verbindung Ottos IE mit Theophanu ist sichtbarer Ausdruck 

der Verbindung des ottonischen Kaiserhauses mit Byzanz. »Unabhangig davon stand 

aus westlicher Sicht die politische Gleichrangigkeit der ottonisch-byzantinischen Bezie- 

hungen damals (noch) auEer Zweifel. In dem Ende des 10. Jahrhunderts entstandenem 

Evangeliar Ottos III. huldigen daher lediglich Sclavinia, Germania, Gallia und Roma, die 

vier unterworfenen regna, dem Kaiser, nicht aber Gr(a)ecia.« (S. 249/250).

Einen in der Offentlichkeit wenig bekannten Aspekt stellt Knut Gdrich in seinem Auf

satz »Mathilde - Edgith - Adelheid. Ottonische Kbniginnen als Fiirsprecherinnen« vor. 

Das ottonische Reich und seine Beziehungen spiegeln sich in den Heiraten seiner Herr- 

scher. Die oben genannten Frauen batten als Fiirsprecherinnen einen nicht zu unter- 

schiitzenden Einfluss auf die Politik, was teilweise auch in den Urkunden zum Ausdruck 

kommt. Etwa seit der Mitte des 11. Jahrhunderts verengte sich der Einfluss der Frauen 

der Herrscher auf die Politik.

Die Zeit nach Otto dem GroEen behandelt Herbertus Seibert in dem Aufsatz »Eines 

groEen Vaters gliickloser Sohn? Die neue Politik Ottos II.« SchlieElich behandelt ein Arti- 

kel von Hermann Fillitz »Die europaischen Wurzeln der Ottonischen Kunst in Sachsen«.

Zusammenfassend liber die im vorliegenden Band vorgelegten Darstellungen und 

Ergebnisse restimiert Bernd Schneidmiiller mit dem Thema »Am Ende der Anfange. 

Schlussgedanken liber ottonische Erfolge in Geschichte und Wissenschaft«. Der Verfas- 

ser bezeichnet den vorliegenden Band als einen interdisziplinaren Versuch »der aus der 

Perspektive von Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Bauforschung und Archaolo- 

gie das Spannungsgeflige von Tradition und Wandel im 10. Jahrhundert ausloten 

wollte.« (S.345). Nach dem Zerfall der spatkarolingischen Kbnigsmacht, der Hilflosig- 

keit gegenliber den Invasionen fremder Volker, die alle bisherige Ordnung zu untergra- 

ben drohte, bedeutete der Herrschaftsantritt Heinrichs I. und dann seines Sohnes Otto 

des GroEen einen Neuanfang. »In der deutschen Geschichtswissenschaft hatte er zudem 

die Chance, mit dem Ende des universalen Karolingerreiches auch den Beginn des natio- 

nalen Mittelalters einzuleiten.« (S. 346).

Der vorliegende Band enthalt eine Flille von Wissen, Meinungen und Zusammenhan- 

gen, die durchzuarbeiten zwar einige Miihe kostet, zumal es auch z.T. eine geistige Aus- 

einandersetzung bedeutet, aber von groEem Gewinn ist.

Berthold Schmidt, Halle (Saale)
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