
Grundlagen und Grundfragen 

Von Theodor Mayer 

D e r Satz vom P r i m a t der a u s w ä r t i g e n Poli t ik entsprach durch 
lange Zeit der Eins te l lung zur Poli t ik ü b e r h a u p t , er b e s t i m m t e aber 
auch das Verhä l tn i s zur V e r g a n g e n h e i t . Die auswär t ige Poli t ik zog 
das b e s o n d e r e In t e re s se auf sich, in den Geschich tsdars te l lungen 
s t a n d e n die T a t e n der K a i s e r und Könige , ihre auswär t igen Be
z iehungen , ihre Kriege u n d Fr iedenssch lüsse im V o r d e r g r u n d ; die 
Geschichte des mit te la l te r l ichen Reiches w u r d e vornehml ich auf die 
I ta l ienpol i t ik der Kaiser , auf die Bez iehungen zwischen Kur ie und 
Kaise r ausger ichte t , die i nne re Geschichte nur kurz behande l t . Die 
Geschichte der T e r r i t o r i a l s t a a t e n w a r eine verk le ine r t e Reichs
geschichte, an die Stelle der Kaise r und Könige t r a t en die H e r z o g e 
und F ü r s t e n , die auch auswär t i ge Poli t ik, wenn schon nicht über die 
Reichsgrenzen hinaus , so doch gegenüber den a n d e r e n Ter r i t o r i en 
machten . W e n n die i nne re Geschichte b e h a n d e l t wurde , ha t t e sie 
deutl ich die Geschichte des r eg i e r enden H a u s e s zum H a u p t g e g e n 
s tand , se inem G l ä n z e soll te sie dienen 1 ' . Die V e r f a s s u n g des Reichs 
und der T e r r i t o r i e n w a r seit l angem G e g e n s t a n d wissenschaf t l icher 
Bearbe i tung durch Ju r i s t en ; diese V e r f a s s e r dachten abe r nicht d a r a n , 

') B. S c h m e i d l e r , F r a n k e n und das D e u t s c h e Reich. E r l a n g e r Ab
hand l . z. mit t l . u. n e u e r . Gesch. V I I (1930). K ö n i g t u m u n d F ü r s t e n t u m in 
D e u t s c h l a n d . V o m re ichen S c h r i f t t u m zur a l e m a n n i s c h e n Geschich te n e n n e 
ich hier n u r ein ige W e r k e , v o n d e n e n sich der Ü b e r g a n g zur S p e z i a l l i t e r a t u r 
leicht ergib t . Als A u s g a n g s w e r k i m m e r noch : C h r . Fr . S t ä l i n , Wirtern
berg ische Gesch ich te I (1841); K. W e l l e r , W ü r t t e m b e r g i s c h e Kirchen
geschichte bis z u m E n d e de r S t a u f e r z e i t (1936); der s . : Bes ied lungsgesch ich te 
W ü r t t e m b e r g s v o m 3. bis 13. J a h r h . (1938); ders . : Gesch ich te des schwä
b ischen S t a m m e s bis z u m U n t e r g a n g der S t a u f e r (1944). G e r h . W a i s , 
Die A l a m a n n e n in ih re r A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der römischen Welt , 
2. Aufl . (1943). O b e r r h e i n e r , Schwaben , S ü d a l e m a n n e n , h e r a u g e g . von 
Fr . M a u r e r mit wicht igen B e i t r ä g e n von Fr . M a u r e r , J. Schaeuble , 
G. K r a f t , H.W. K l e w i t z u n d K. S. Bade r . K. S. B a d e r , D e r deu t sche Süd
w e s t e n in se iner t e r r i t o r i a l s t a a t l i c h e n E n t w i c k l u n g (1950). Alb. B a u e r , 
G a u u n d G r a f s c h a f t in S c h w a b e n (1927). 
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in erster Linie geschichtliche Darstellungen zu liefern, ihre Studien 
waren praktischen Bedürfnissen zugewandt, sie brachten Darstel
lungen und Untersuchungen über das damals noch lebende Recht, 
die für uns heute einen überaus großen Quellenwert besitzen. 

Die etwas jüngere rechtsgeschichtliche Literatur stützte sich bei 
ihren Forschungen hauptsächlich auf die Volksrechte und die Rechts
spiegel sowie deren Glossen, aus denen das Fortleben der Institu
tionen verfolgt werden konnte. Seit dem 17. Jahrhundert nahm die 
Geschichtsforschung einen großartigen Aufschwung, die Urkunden
lehre, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Echtes und Falsches zu 
scheiden, übernahm die Führung; sie wurde eine fast selbständige 
Wissenschaft und hat eine immer mehr verfeinerte Methode der 
Quellenkritik ausgebildet. Zuerst als Selbstzweck betrieben, wurde 
sie mehr und mehr zur methodischen Grundlage einer Urkunden
forschung, die vor allem der Rechts und Verfassungsgeschichte ge
widmet war. Diese aber wurde aus einer Geschichte eines Systems 
von Rechtsnormen, deren praktische Geltung mitunter zweifelhaft 
war, zu einer Geschichte des tatsächlichen Rechtslebens, das in den 
Urkunden einen Niederschlag gefunden hatte. 

Die Urkundenforschung hatte nicht so sehr die Reichsverfassung 
als vielmehr die rechtlichen Verhältnisse der lokalen Gebilde, der 
kirchlichen Institutionen, der Vogtei und Gerichtsbarkeit usw. zum 
Gegenstand ihrer Untersuchungen. Die Entwicklung dieser Ein
richtungen hing mit der Ausbildung neuer staatlicher Formen zu
sammen, sie führte zur E n t s t e h u n g d e r L a n d e s h o h e i t , 
diese wurde nun das zentrale Problem der inneren deutschen Ge
schichte^. Der lange Zeit führende Forscher auf diesem Gebiet war 

2) D a s S c h r i f t t u m ü b e r die E n t s t e h u n g de r L a n d e s h o h e i t ist k a u m noch 
zu ü b e r s e h e n . D i e F r a g e wird in al len H a n d b ü c h e r n b e s p r o c h e n , d o r t f inde t 
sich die wicht igs te L i t e r a t u r a n g e g e b e n . E i n e n h e r v o r r a g e n d e n P l a t z neh
m e n die A r b e i t e n v o n G e o r g v. B e 1 o w u n d se ine r Schule ein. Sie r ich te ten 
sich v o r n e h m l i c h gegen die g r u n d h e r r l i c h e T h e o r i e , v. Below sah das Pro
b l e m a l l z u s e h r durch die Bri l le des S t a a t e s aus de r W e n d e des 19./20. J a h r 
h u n d e r t s , er h a t die h o h e G e r i c h t s b a r k e i t u n d die G r a f s c h a f t einse i t ig in 
d e n V o r d e r g r u n d gerück t . 

v. Belows L e h r e h a t n e u e r d i n g s O. S t o l z w i e d e r v e r t r e t e n ( Z u r E n t 
s t e h u n g u n d B e d e u t u n g des L a n d e s f ü r s t e n t u m s im R ä u m e B a y e r n — Ö s t e r 
r e i ch—Ti ro l , Z R G 2 71 [1954] S. 339—353). Sto lz geh t wie i m m e r v o n Ti ro l 
a u s ; d o r t l agen a b e r die V e r h ä l t n i s s e a n d e r s u n d viel e i n f a c h e r als in an
d e r e n L a n d s c h a f t e n . D i e E n t w i c k l u n g in B a y e r n w a r k o m p l i z i e r t e r , in Salz
b u r g t r u g sie e inen seh r v e r s c h i e d e n e n C h a r a k t e r ; das h a t schon Ed. Rich
t e r geze ig t . D i e n e u e r e L i t e r a t u r ü b e r N i e d e r ö s t e r r e i c h von O. S t o w a s s e r , 
K . L e c h n e r , E. K l e b e l u. a. h a t Sto lz nicht h e r a n g e z o g e n , d e s h a l b s ind se ine 
Ans ich ten f ü r dieses L a n d gänzl ich ü b e r h o l t . Die n e u e r e n E r g e b n i s s e ü b e r 



Grundlagen und Grundfragen 9 

G e o r g v o n B e l o w . M a n be t rach te t e diesen V o r g a n g un te r d e m 
rechtsgeschichtl ichen Ges ich t spunk t u n d m a ß der E r w e r b u n g und 
A u s ü b u n g der Hohe i t s rech te , der G r a f s c h a f t und der h o h e n Ge
r ichtsbarkei t , mit der m a n die Steue rhohe i t in engs te V e r b i n d u n g 
brachte , eine f a s t ausschließl iche B e d e u t u n g zu. Dabe i ging m a n 
von einer Vors t e l l ung vom ä l t e ren deutschen Staa t aus, die nach 
d e m M u s t e r der kons t i tu t ione l l en deutschen Staa t en des 19. J a h r 

die E n t w i c k l u n g in de r Schweize r i schen E i d g e n o s s e n s c h a f t von A. G a s s e r , 
K . Schib, B r u n o M e y e r u. a. h a t Sto lz nicht berücks ich t ig t . Die A r b e i t e n von 
O t t o v. D u n g e r n , H. A u b i n , H. Hirsch , K . S. B a d e r , H. D a n n e n b a u e r , E. v. 
G u t e n b e r g , H. H. H o f f m a n n , W. Schles inger u. a. scheint Stolz e b e n f a l l s nicht 
zu k e n n e n . V o n m e i n e n w i e d e r h o l t e n A r b e i t e n se tz t er sich in f re i l ich miß
v e r s t a n d e n e r W e i s e mit m e i n e n „ A n a l e k t e n z u m P r o b l e m der E n t s t e h u n g 
d e r L a n d e s h o h e i t v o r n e h m l i c h in S ü d d e u t s c h l a n d " a u s e i n a n d e r und u n t e r 
schiebt mir B e h a u p t u n g e n , die mit m e i n e m T e x t u n v e r e i n b a r sind. D u r c h 
all das g e r ä t er in Schwie r igke i t en ; das Beispie l v o m Zil le r ta l , wo in ge
wissen G e g e n d e n de r Erzb i schof v o n S a l z b u r g die S t e u e r n e inhob u n d die 
W e h r p f l i c h t i g e n a u s h o b , d a g e g e n de r G r a f von Ti ro l die Blu tge r i ch t sba rke i t 
a u s ü b t e , k a n n er mit s e i n e m s t a r r e n Schema nicht e r k l ä r e n . H ä t t e Stolz die 
V e r h ä l t n i s s e in a n d e r e n G e b i e t e n , in S c h w a b e n o d e r in der E i d g e n o s s e n 
scha f t h e r a n g e z o g e n , d a n n h ä t t e er die A u f k l ä r u n g g e f u n d e n , d a ß die 
H o h e i t s r e c h t e m i t u n t e r auf m e h r e r e I n h a b e r ve r t e i l t und m a n c h e L a n d e s 
h o h e i t e n u n v o l l k o m m e n u n d z w e i f e l h a f t w a r e n , d a ß e i n b e s o n d e r s i n t e r e s s a n 
tes Beisp ie l die R e i c h s r i t t e r s c h a f t e n d a r s t e l l t e n usw. D e n F o r s t als G r u n d l a g e 
f ü r die E n t s t e h u n g de r L a n d e s h o h e i t l ehn t er ab, obwoh l doch die B r i x n e r 
B i s c h o f s h e r r s c h a f t e ine A u s e i n a n d e r s e t z u n g e r f o r d e r t h ä t t e . D e n ins t i tu t io 
ne l l en F l ä c h e n s t a a t als G e g e n s a t z z u m a l t e n P e r s o n e n v e r b a n d s s t a a t l ehn t 
er e b e n f a l l s ab. D a g e g e n macht er e inen U n t e r s c h i e d zwischen L a n d e s 
f ü r s t e n u n d L a n d e s h e r r n , er schre ib t (S. 348): „ G e w i ß war j ede r L a n d e s 
f ü r s t auch L a n d e s h e r r , a b e r viele L a n d e s h e r r e n nicht L a n d e s f ü r s t e n . Die 
r e i c h s u n m i t t e l b a r e n G r a f e n u n d f r e i e n H e r r e n , die nicht im F ü r s t e n r a n g 
des D e u t s c h e n Reiches s t a n d e n , auch die r e i c h s u n m i t t e l b a r e n St i f t e r , w a r e n 
in i h r e m G e b i e t w o h l L a n d e s h e r r e n , a b e r nicht L a n d e s f ü r s t e n . I m g a n z e n 
scheint a l so f ü r d e n Ti te l , L a n d e s f ü r s t ' die V o r s t e l l u n g , d a ß sein T r ä g e r 
R e i c h s f ü r s t w a r u n d ein g r ö ß e r e s G e b i e t b e h e r r s c h t e , m a ß g e b e n d g e w e s e n 
zu se in . " E s gab a b e r e ine g a n z e R e i h e von Ä b t e n , Bischö fen u n d wel t l i chen 
F ü r s t e n , d e r e n G e b i e t s e h r kle in war . Stolz selbs t m u ß w e g e n se iner T h e o r i e 
d e n P r o p s t v o n B e r c h t e s g a d e n , de r wirk l i cher R e i c h s f ü r s t war , aus scha l t en . 
I m ü b r i g e n h a t t e de r U n t e r s c h i e d zwischen L a n d e s h e r r e n und L a n d e s 
f ü r s t e n f ü r die L a n d e s h o h e i t ke ine B e d e u t u n g , er b e z o g sich n u r auf R a n g 
u n d S t i m m e im Reichs t ag . H ä t t e Sto lz die V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e des R e i c h e s 
u n d der a n d e r e n T e r r i t o r i e n a u ß e r Ti ro l d u r c h g e a r b e i t e t , d a n n w ä r e er vor 
m a n c h e n S c h i e f h e i t e n u n d F e h l e r n b e w a h r t geb l ieben . Ich g laube nicht , d a ß 
i r gend j e m a n d die B e d e u t u n g der G r a f s c h a f t o d e r gar des H e r z o g t u m s f ü r 
die E n t s t e h u n g de r L a n d e s h o h e i t schlechthin l eugne t , a b e r die G r a f s c h a f t 
w a r nicht die e inz ige W u r z e l u n d g e n ü g t e f ü r sich al lein auch nicht , es 
m u ß t e n noch a n d e r e F a k t o r e n d a z u k o m m e n . Die a l l geme ine E n t w i c k l u n g 
l äß t sich nicht in ein s t a r r e s Schema z w ä n g e n , sie w a r sehr m a n n i g f a l t i g . 
D a s zeigt z. B. S a l z b u r g u n d b e s o n d e r s B e r c h t e s g a d e n , w o die L a n d e s h o h e i t 
v o m F o r s t u n d nicht v o n e iner G r a f s c h a f t ausg ing , so wie e t w a im Stad t 
s t a a t S c h a f f h a u s e n . Vgl . T h . M a y e r , u n t e n A n m . 24. 
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h u n d e r t s gebildet w a r ' ' . D a n a c h w a r e n die Hohe i t s r ech te u n d die 
sons t igen s taa t l ichen F u n k t i o n e n schon v o r h a n d e n , als das Landes 
f ü r s t e n t u m sie zu e r w e r b e n t rachte te . Sie b e f a n d e n sich abe r in der 
H a n d des Kaise rs , von d e m sie auf G r u n d einer Ver le ihung durch 
den Kaise r ode r durch U s u r p a t i o n auf die w e r d e n d e n L a n d e s f ü r s t e n 
überg ingen . Die Bet rach tungswe i se ging von einer richtigen Er
kenn tn i s der B e d e u t u n g der öffent l ichen Rechte und A u f g a b e n sowie 
ihrer A u s ü b u n g aus, sie über schä tz t e jedoch einsei t ig die Bedeu tung 
ge rade d e r h o h e n Ger ich t sba rke i t , wie die Her l e i t ung der Steuern 
aus ihr beweis t 4 ' , f ü r die Staa t sb i ldung . Diese G r u n d a u f f a s s u n g 
v o m W e s e n und W e r d e n des T e r r i t o r i a l s t a a t e s ver spe r r t e der For
schung den Blick auf die ta tsächl iche, posi t ive , a u f b a u e n d e Leis tung 
des L a n d e s f ü r s t e n t u m s , die nicht in der U s u r p a t i o n königl icher 
Rechte , s o n d e r n im A u f b a u einer neuen Staat l ichkei t , des ins t i tu t io
nel len Flächens t aa t e s , bes t and , der, im G e g e n s a t z zum a r i s tokra 
t ischen P e r s o n e n v e r b a n d s s t a a t , das ganze Land polit isch e r f a s sen , 
durch e n t s p r e c h e n d e I n s t i t u t i o n e n und b e a m t e t e O r g a n e unmi t te l 
ba r ve rwa l t en woll te '. 

O t t o F r h r . v o n D u n g e r n hat die ä l te re T h e o r i e als ungenü
gend e r k a n n t und sie in versch iedenen W e r k e n l e b h a f t b e k ä m p f t 8 ' . 
Er ging von der pol i t ischen B e d e u t u n g des h o h e n Adels , von seiner 
ver fas sungs rech t l i chen Ste l lung u n d se inen a u t o g e n e n H o h e i t s r e c h t e n 
aus ; seine L e h r e w u r d e von H. Aubin und H . H i r s c h ' ' wei te r aus
gebau t und b e g r ü n d e t . Nach v. D u n g e r n b e s t a n d die Ausb i ldung 
der L a n d e s h o h e i t nicht so sehr in der E r w e r b u n g ehema l s könig
licher Rechte durch die L a n d e s f ü r s t e n , s o n d e r n v ie lmehr in der 
E i n g l i e d e r u n g d i e s e s H o c h a d e l s i n d e n n e u e n 
S t a a t , in der M e d i a t i s i e r u n g dieser h o c h f r e i e n Schicht, deren 
Hohe i t s r ech t e nicht m e h r als a u t o g e n a n e r k a n n t w u r d e n ; m a n le i te te 
sie v o m F ü r s t e n her , so wie m a n sich vorges te l l t ha t te , daß vorhe r 
die L a n d e s f ü r s t e n ih rerse i t s königl iche Rechte e r w o r b e n hä t t en . 

Vgl. P. R o t h . Gesch ich te des B e n e f i z i a l w e s e n s (1850); ders . : F e u d a 
l i tät und U n t e r l a n e n v e r b a n d (1863). 

4) G e o r g v. B e 1 o w , Die ä l t e s t e deu t sche Steuer . P r o b l e m e der Wir t 
scha f t sgesch ich te (1920) S. 622 ff. 

r') Th. M a y e r , Die A u s b i l d u n g der G r u n d l a g e n des m o d e r n e n S t a a t e s 
im h o h e n M i t t e l a l t e r . His t . Zei tschr . 159 (1939) S. 457—487. 

6> O t t o F r e i h . v. D u n g e r n , D i e E n t s t e h u n g der L a n d e s h o h e i t in Öste r 
reich (1910); de r s . : A d e l s h e r r s c h a f t im M i t t e l a l t e r (1927). 

7 ' H. A u b I n , Die E n t s t e h u n g de r L a n d e s h o h e i t nach n i e d e r r h e i n i s c h e n 
Q u e l l e n (1920). FL H i r s c h , Die h o h e G e r i c h t s b a r k e i t im deu t schen Mit
t e l a l t e r (1922) S. 148 f., 232 f. 
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v. D u n g e r n s U n t e r s u c h u n g e n gingen v o m h o h e n Mit t e l a l t e r aus, 
seine Ergebn isse w u r d e n f e s t e r b e g r ü n d e t und großzüg ig ausgebau t 
durch O t t o B r u n n e r , der, v o m s p ä t e n Mit t e l a l t e r h e r k o m m e n d , 
die Ste l lung und die Rechte des h o h e n Adels un te r such t hat te 8 ) ; er 
k a m zu d e m geschlossenen Bild v o m „ L a n d " , in d e m er eine 
K o r p o r a t i o n des h o h e n Adels e r k a n n t e , die als solche mit eigenen 
Rechten dem L a n d e s f ü r s t e n gegenübe r s t and . N e b e n Hohe i t s r ech t en 
im Gericht , in der M i t w i r k u n g bei der Reg ie rung des Staa t e s usw. 
besaß der Adel auch das Recht der F e h d e , das a l le rd ings die L a n d e s 
f ü r s t e n , weil es ihrer poli t ischen und rechtl ichen G r u n d a u f f a s s u n g 
widersprach , i m m e r b e k ä m p f t e n und schließlich auch u n t e r d r ü c k t e n . 
In kla re r D u r c h d r i n g u n g des Prob lems stell t B r u n n e r „ L a n d " u n d 
„ H e r r s c h a f t " als die beiden g r u n d l e g e n d e n E l e m e n t e des öffen t 
lichen Lebens e inande r gegenüber . 

Eine E r g ä n z u n g u n d G r u n d l e g u n g f a n d diese L e h r e durch 
H. D a n n e n b a u e r , der f ü r die f r ü h e s t e Zei t den zen t r a l von 
oben gele i te ten Staa t l eugnete , seine S t r u k t u r v ie lmehr im Vor
h a n d e n s e i n von zahl re ichen kle ineren oder größe ren A d e l s 
h e r r s c h a f t e n sah0 ) , die sich se lbs tänd ig g e g e n ü b e r s t a n d e n u n d 
i rgendwie zu einem s taa t l ichen Gebi lde z u s a m m e n g e f a ß t w a r e n . 
D a n n e n b a u e r s L e h r e ü b e r t r ä g t also die L e h r e v o m h o h e n , mit 
a u t o g e n e n Hohe i t s r ech ten a u s g e s t a t t e t e n Adel auf die Frühze i t , 
wodurch die bisher ige A u f f a s s u n g vom ge rman i schen S t a a t der 
F r ü h z e i t schwer erschüt te r t w o r d e n ist. Die W i s s e n s c h a f t h a t D a n 
n e n b a u e r s Bild, das von der landesgeschicht l ichen Forschung i m m e r 
wiede r bes tä t ig t wird, m e h r und m e h r a n e r k a n n t und ü b e r n o m m e n . 

U m die T r a g w e i t e dieser N e u g e s t a l t u n g des Verhä l tn i s se s des 
h o h e n Ade l s z u m S t a a t e u n d z u m S t a a t s o b e r h a u p t richtig zu er
messen , m u ß noch ein a n d e r e r Ges ich t spunk t in R e c h n u n g gezogen 
werden . Wir sprachen von der a r i s t o k r a t i s c h e n V e r f a s 
s u n g , bei der der h o h e Ade l a u t o g e n e Hohe i t s r ech t e besaß ; ihr 
s teht grundsä tz l ich scharf geschieden die f e u d a l e g e g e n ü b e r " ' . 
Auch bei ihr h a t der Adel solche Rechte , a b e r nicht von sich aus, 
nicht au togen , s o n d e r n auf G r u n d einer l ehensrecht l ichen Ver
le ihung durch das S t a a t s o b e r h a u p t ; der f e u d a l e Staa t w a r also 

8) O. B r u n n e r , Land und Herrschaft, 3. Aufl. (1943). 
9) H. D a n n e n b a u e r , Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen. 

Hist. Jb. 61 (1941). 
10) H. M i t t e i s , Lehnrecht und Staatsgewalt (1933) S. 444; ders.: Der 

Staat des hohen Mittelalters, 4. Aufl. (1953) S. 239, 257 ff. 
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zentra l i s t i sch a u f g e b a u t , nicht födera l i s t i sch . I m ar i s tokra t i schen 
S t a a t besaß der h o h e Adel ein Mit reg ie rungs rech t auf G r u n d seiner 
a u t o n o m e n Rechtss te l lung , die er in den Staa t mit e ingebracht ha t t e , 
im F e u d a l s t a a t a b e r b e r u h t e n die Ade l s rech te auf der L e h e n s k u r i e . 
I n W e s t f r a n z i e n h a t sich diese zent ra l i s t i sche A u f f a s s u n g durch 
alle J a h r e als G r u n d l a g e f ü r die H e r l e i t u n g al ler Hohe i t s r ech t e 
e rha l t en , sie k o n n t e dor t im gegebenen Augenbl ick gel tend gemacht 
w e r d e n , in D e u t s c h l a n d b e s t a n d diese A u f f a s s u n g nicht; erst im 
12. J a h r h u n d e r t w u r d e ein f e u d a l e r S t a a t s a u f b a u versucht , aber 
seine A u s w i r k u n g w u r d e durch den Z w a n g zur N e u v e r l e i h u n g von 
h e i m g e f a l l e n e n Lehen , gleichgültig, ob dieser L e i h e z w a n g rechtlich 
f u n d i e r t ode r n u r ta tsächl ich a n e r k a n n t war , völlig u n t e r b u n d e n " ) . 

Die ä l te re L e h r e h a t die E n t s t e h u n g der L a n d e s h o h e i t in ers te r 
Linie und f a s t ausschl ießl ich als rechtsgeschichtl iches P r o b l e m be
t rach te t u n d unte rsuch t , dagegen der organ i sa to r i schen E r f a s s u n g 
des L a n d e s keine volle Beach tung geschenkt . Noch viel weniger 
w u r d e n g e o p o l i t i s c h e G e s i c h t s p u n k t e , die B e d e u t u n g 
von St r aßenzügen , die Sicherung von V e r k e h r s v e r b i n d u n g e n usw. 
in Rechnung gezogen ; die Quel len sprechen nicht di rek t von ihnen , 
w e n n sie auch besonde r s im Gebi rge eine nicht zu ü b e r s e h e n d e 
Rol le gespiel t haben . Die t r e i b e n d e n K r ä f t e des W i r t s c h a f t s l e b e n s 
wie auch der Staa t spo l i t ik , die sich im M u t t e r l a n d al lmähl ich ent
wickelt haben , t r e t e n im ko lon ia len Osten als kla r u n d fe r t ig durch
gebi lde tes Sys tem in Ersche inung , weil d o r t m a n c h e h e m m e n d e 
T r a d i t i o n des M u t t e r l a n d e s feh l t . E b e n desha lb lassen manche Ein
r ich tungen und O r g a n i s a t i o n e n im Osten deut l ich das e r k e n n e n , was 
im Al t l and wohl e r s t r eb t , a b e r nicht voll d u r c h g e f ü h r t wurde , so 
d a ß vom kolon ia len Osten auf das M u t t e r l a n d zurückgeschlossen 
w e r d e n kann . 

I m d e u t s c h e n O s t e n w a r die wir t schaf t l i che Ersch l i eßung 
u n d poli t ische E r f a s s u n g ein E l e m e n t von g r u n d l e g e n d e r B e d e u t u n g 
f ü r die Staa t sb i ldung I 2 ) . W e r im Osten ein L a n d bese tzen , u r b a r 
machen , dor t seine poli t ische H e r r s c h a f t au f r i ch t en woll te , m u ß t e 
t rachten , möglichst viele M e n s c h e n h e r a n z u z i e h e n ; zu diesem 

") H. M i t t e i s . L e h n r e c h t und S t a a t s g e w a l t , S. 386 ff.; ders . : S t a a t d. 
höh . Mit t e l a l t e r s , S. 259, 336 f. 

') J. P f i t z n e r , Bes ied lungs  , V e r f a s s u n g s  u n d V e r w a l t u n g s g e s c h i c h t e 
des B r e s l a u e r B i s t u m s l a n d e s (1926). Th. M a y e r , A u f g a b e n der Sied lungs 
geschichte in den S u d e t e n l ä n d e r n . D e u t s c h e H e f t e f ü r Volks  u n d K u l t u r 
b o d e n f o r s c h u n g I, S. 129—151 dor t ist auf die wich t ige ren W e r k e hin
gewiesen . 



G r u n d l a g e n u n d G r u n d f r a g e n 13 

Zwecke mußte er die Neusiedler durch Privilegien anlocken, mußte 
den Bauern persönliche Freiheit gewähren, ihre persönliche Un
freiheit zu einer dinglichen Last gestalten. L a n d e s a u s b a u , 
R o d u n g hat es auch in Altdeutschland gegeben, Privilegien wur
den auch dort den Rodungsbauern gewährt, deshalb war das Pro
blem der freien Bauern auch für den Westen wichtig. Daraus ergab 
sich eine Auflockerung des erstarrten Schemas der ständischen 
Gliederung, der Begriff der „Freiheit" wurde als schillernd und 
mehrdeutig erkannt. Aber diese Probleme liegen in Altdeutschland 
nicht so offen vor Augen, sie wurden für das alemannische Gebiet 
besonders von K. W e 11 e r behandelt12; ich habe versucht, sie im 
Zusammenhang mit der B i l d u n g e i n e r n e u e n S t a a t s f o r m 
darzustellen"'. Diese Forschungen bezogen sich auf das hohe Mittel
alter; unabhängig von einander haben dann D a n n e n b a u e r und 
i c h dieses Problem der bäuerlichen Freiheit für das frühe Mittel
alter untersucht10', wir kamen zu dem Ergebnis, daß die sogenann
ten Gemeinfreien der Karolingerzeit Königsleute gewesen sind, die 
zu Kriegsdienst und Steuerleistungen verpflichtet waren und die 
vom König mit Grundbesitz ausgestattet, somit vielfach Neusiedler 
wurden. 

Die große staatsbildende Bedeutung des Landesausbaues, die 
damit verbundene andere Einstellung des werdenden L a n d e s 
f ü r s t e n zu seinen Staatsuntertanen war ein höchst wirksamer 
Faktor bei der Begründung einer neuen Staatsform. Die Landes
fürsten haben in Gegenden, die nicht neu besiedelt wurden, ihren 
grund und leibherrlichen Untertanen mitunter die nämlichen Rechte 
eingeräumt, die sie den Rodungssiedlern gewährt hatten. So war 
also der Landesausbau, die Rodung eine wesentliche Grundlage 
für die n e u e S t a a t s f o r m d e s i n s t i t u t i o n e l l e n F l ä 
c h e n s t a a t e s , zumal es auch im Rodungsland keine konkur
rierende Adelsmacht gab und eine zentralistische Staatsverwaltung 
und Verfassung ohne große Schwierigkeiten eingeführt werden 

1!) K . W e 11 e r , D i e f r e i e n B a u e r n in S c h w a b e n . Zei tschr . f. Rechts 
gesch. G e r m . Abt . 54 (1934); ders . : Gesch . d. schwäb. S t a m m e s . 

14) T h . M a y e r , Die E n t s t e h u n g des „ m o d e r n e n " S t a a t e s im Mit te l a l t e r . 
Zei t schr . f. Rechtsgesch . G e r m . A b t . 57 (1937) S. 210—288. 

15) T h . M a y e r , K ö n i g t u m u n d G e m e i n f r e i h e i t im f r ü h e n Mit te l a l t e r . 
Deutsch . Arch iv V I (1943) S. 229—263. H. D a n n e n b a u e r , H u n d e r t 
schaf t , C e n t e n a u n d H u n t a r i . His t . Jb. 62—69 (1949). Vgl. E. K l e b e l , 
B a u e r n u n d S t a a t in Öste r r e i ch u n d B a y e r n w ä h r e n d des Mit t e l a l t e r s , in 
T h . M a y e r , A d e l u n d B a u e r n im deu t s chen Staa t des M i t t e l a l t e r s (1943) 
S. 213—252. 
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k o n n t e . D a m i t w a r n u n neben der E r w e r b u n g der Hohei t s rech te , 
b e s o n d e r s der h o h e n Ger ich t sba rke i t , u n d neben der Media t i s i e rung 
des h o h e n Ade l s als dr i t t e r F a k t o r f ü r die A u f r i c h t u n g der L a n d e s 
hohe i t die poli t ische E r f a s s u n g einer L a n d s c h a f t in W i r k s a m k e i t 
ge t r e t en . 

In den meis t en geschichtlichen D a r s t e l l u n g e n wird ein voll berech
t ig ter Unte r sch i ed zwischen den Verhä l t n i s s en und der V e r f a s s u n g 
zur Zeit des Tac i tu s , also um 100 n . C h r . , und im merowing i schen 
Reich gemacht , beide Epochen w e r d e n in g e t r e n n t e n Abschni t t en 
behande l t . D e r H i s t o r i k e r f r a g t nach d e m Ü b e r g a n g von dem einen 
T y p u s z u m a n d e r e n , nach den K r ä f t e n , die ihn bewi rk t haben . Von 
d iesem Ü b e r g a n g wird aber nur wenig gesprochen. H. Mit te i s weis t 
auf die g r o ß e n Führerpersönl ichke i ten 1 6 ) , die bei den f r ü h e n G r o ß 
re ichsb i ldungen h e r v o r g e t r e t e n sind, hin. Wir k ö n n e n diese F ü h r e r 
pe r sön l i chke i t en in den H e e r k ö n i g e n e r k e n n e n . U b e r den recht
lichen, ins t i tu t ione l l en C h a r a k t e r des H e e r k ö n i g t u m s bes teh t 
w e i t g e h e n d e K l a r h e i t u n d U b e r e i n s t i m m u n g " ) , dagegen wird in der 
L i t e r a t u r die geschichtliche F u n k t i o n u n d A u s w i r k u n g dieser Heer 
könige , die mit i h r em G e f o l g e Großre i che geschaffen und eine ganz 
neue S o z i a l o r d n u n g e i n g e f ü h r t haben , nicht genügend gewürdig t . 
Sie w a r e n nicht wie die a l ten V ö l k e r s c h a f t s k ö n i g e durch Trad i t i on 
und al te R e c h t s a n s c h a u u n g e n ges tü tz t und g e h e m m t , sie h a t t e n die 
sehr w e i t g e h e n d e n Rechte des H e e r f ü h r e r s , sie b e s t i m m t e n Rang , 
S t a n d u n d F u n k t i o n j edes e inze lnen ihrer G e f o l g s m a n n e n ; diese 
gal ten als i h re u n m i t t e l b a r e U n t e r t a n e n des H e e r k ö n i g s f re i , dar
u m s t iegen in solchen Staa t en auch U n f r e i e über die a l ten Fre ien 
au f , wie T a c i t u s ber ichte t . Die H e e r k ö n i g e und das in den Staa t 
e ingebau te G e f o l g s c h a f t s w e s e n sind das dynamische E l e m e n t gegen
über d e m s ta t i schen der al ten Völke r scha f t skön ige , Querschni t t u n d 
Längsschn i t t müssen sich abe r in der Forschung e rgänzen . 

Die B e d e u t u n g der R o d u n g , der O k k u p a t i o n u n g e n u t z t e n L a n d e s 
f ü r die Staa t sb i l dung macht klar , d a ß neben al len a n d e r e n Gesichts
p u n k t e n die geographische Bet rach tung des geschichtlichen V e r l a u f s 
von g r u n d l e g e n d e r Wicht igkei t ist. D a s L a n d ist ein geschichts und 
s t a a t s b i l d e n d e r F a k t o r , mit ihm m u ß sich jedes Volk ause inande r 
se tzen ; es bie te t Mögl ichke i ten u n d Schwier igkei ten, die die Lei
s tungen eines Volkes z u r höchs ten E n t f a l t u n g br ingen konn ten , 

lö) H. M i 11 e i s , Staa t l . K o n z e n t r a t i o n s b e w e g u n g e n im g r o ß g e r m a n i 
schen R a u m . F e s t s c h r i f t Ad. Z y c h a (1941). 

17) W. S c h l e s i n g e r , H e r r s c h a f t und G e f o l g s c h a f t in der german i sch 
d e u t s c h e n V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e . His t . Zei t schr . 170 (1953) S. 225—272. 
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aber auch solche, die dessen Entwick lung h e m m e n , ja ge radezu 
erdrücken k o n n t e n , weil sie zu weit über seine Fäh igke i t en hinaus 
gingen. So ist es eine F o r d e r u n g der Geschichts forschung, daß n e b e n 
all den sons t igen F a k t o r e n die geograph ischen G e g e b e n h e i t e n mit 
h e r a n g e z o g e n werden . D a r i n abe r liegt der A u s g a n g s p u n k t f ü r die 
geschichtliche L a n d e s f o r s c h u n g , die alle diese F a k t o r e n , Volk u n d 
Land , berücksichtigt J s*. W e n n wir d a h e r heu te von einer geschicht
lichen L a n d e s f o r s c h u n g sprechen, so vers t ehen wir d a r u n t e r z u m 
Untersch ied von der üblichen Landesgesch ich te die besonde re Me
thode der v o m L a n d a u s g e h e n d e n und auf das Land ausger ich te ten 
M e t h o d e . Zu diesen v o m L a n d gebo tenen und g e f o r d e r t e n For 
schungsau fgaben gehör t auch die Berücksicht igung der O r t s n a m e n , 
der B o d e n f u n d e , der S t r a ß e n und der sons t igen Eigenhe i t en des 
L a n d e s u n d seiner B e w o h n e r ; dami t ist aber auch die Z u s a m m e n 
arbei t mit den Phi lo logen , den Archäo logen und den V e r t r e t e r n 
a n d e r e r auf den Menschen und das L a n d bezüglichen Zweige der 
Wissenscha f t n o t w e n d i g g e w o r d e n " ' . D a s Ziel dieser Forschungs
a rbe i t en ist die K e n n t n i s aller na tür l i chen G r u n d l a g e n sowie Lei
s tungen der Menschen , die ein L a n d zu d e m gemacht haben , was 
es spä t e r w u r d e und h e u t e ist. So wichtig hierbei die genaue Er
fo r schung der e inze lnen V o r g ä n g e in engeren R ä u m e n ist, sie 
birgt i m m e r die G e f a h r von Fehlschlüssen in sich, die durch den 
Vergleich mit a n d e r e n L a n d s c h a f t e n ve rmieden werden k a n n ; ein 
solcher Vergleich bringt gleichzeitig A n r e g u n g e n und neue Frage
s te l lungen, de ren die räumlich begrenz te Forschung um so m e h r 
beda r f , als wegen der ger ingen Zahl und der D ü r f t i g k e i t der Quel len 
nur durch Berücksicht igung eines wei te ren R a u m e s ein geschlossenes 
Bild erreicht w e r d e n kann . In diesem Sinne ist die landesgeschicht

1R) Ich f ü h r e hier n u r einige A r b e i t e n , die b e s o n d e r e B e d e u t u n g h a b e n , 
a n : H. S c h i e n g e r , Die geschichtl iche L a n d e s k u n d e im Sys tem der Wis
s e n s c h a f t e n in : Geschicht l iche L a n d e s k u n d e und Univer sa lgesch ich te . Fes t 
g a b e f ü r H e r m a n n A u b i n (1950). Schienger b e h a n d e l t die t heo re t i s chen 
G r u n d l a g e n u n d A u f g a b e n der L a n d e s k u n d e . K. L e c h n e r , Sinn und 
A u f g a b e n geschicht l icher L a n d e s k u n d e . M I Ö G 58 (1950) exempl i f i z ie r t se ine 
auf tief e i n d r i n g e n d e r K e n n t n i s a u f g e b a u t e A u f f a s u n g am Beispie l von 
N i e d e r ö s t e r r e i c h . W. S c h l e s i n g e r , V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e und L a n d e s 
geschichte. H e s s , Jb. f. Landesgesch i ch t e I I I (1953) gibt ein von h o h e r 
W a r t e g e s e h e n e s Bild von der L a n d e s g e s c h i c h t e auf der G r u n d l a g e der 
Ver fa s sungsgesch i ch t e . Fr . S t e i n b a c h , Die A u f g a b e n der l a n d s c h a f t 
l ichen Gesch ich t sve re ine , S c h r i f t e n r e i h e des rhe in . H e i m a t b u n d e s I (1954), 
b e h a n d e l t das V e r h ä l t n i s der geschicht l ichen L a n d e s k u n d e zur G e o g r a p h i e 
u n d k lä r t in ausgeze i chne t e r F o r m den Begriff der geschicht l ichen L a n d 
schaf t . 

1B) Fr . M a u r e r in O b e r r h e i n e r , Schwaben , S ü d a l e m a n n e n . 
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liehe Erforschung des alemannischen Raumes im Geben und Nehmen 
ein wichtiges Glied der deutschen Geschichtsforschung besonders 
auch deshalb, weil das alemannische Gebiet mehr als andere Land
schaften auch bei der Erforschung der Reichsgeschichte Fragen auf
wirft, die nur mit der Methode der geschichtlichen Landesforschung 
gelöst werden können. 

D a s a l e m a n n i s c h e S t a m m e s g e b i e t weist i n g e o 
g r a p h i s c h e r H i n s i c h t n i c h t e i n e E i n h e i t , sondern 
große Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit auf20). Es ist durch den 
Rhein geteilt, es ist durch den Schwarzwald nochmal in zwei Land
schaften aufgespalten. Aber auch diese Landschaft östlich des 
Schwarzwaldes ist nicht einheitlich, sondern scheidet sich deutlich 
in einen BaarNeckarRaum und einen BodenseeRaum, die durch 
die bewaldeten Höhenrücken, die die Donau am Südufer begleiten, 
getrennt sind. Außerdem kann man Oberschwaben und das an
schließende Gebiet, das bis zum Lech und darüber hinausreicht, als 
eigene Landschaft aufführen. 

Dieser durch die natürliche Bodengestalt gegebenen Aufteilung 
des gesamten alemannischen Raumes entsprach auch eine mannig
faltige G l i e d e r u n g d e r h i s t o r i s c h e n L a n d s c h a f t . 
Der Gesamtraum wurde von den Alemannen seit dem 3. Jahr
hundert besiedelt, das geschah aber nicht durch einen einzigen und 
einheitlichen Akt der alemannischen Landnahme, sondern im Laufe 
von Jahrhunderten, wobei die einzelnen Vorgänge durchaus nicht 
planmäßig zusammenhingen. Das Gebiet vom Schwarzwald bis 
Oberfchwaben ist von den Alemannen nach der Erstürmung des 
Limes 258/9 n. Chr. in Besitz genommen worden, die Besetzung des 
Elsaß erfolgte in anderer Weise und zu anderen Zeiten, ebenso 
wurde die Landschaft östlich der Iiier erst am Ausgang des 4. Jahr
hunderts von den Römern aufgegeben und im Laufe des 5. Jahr
hunderts von den Alemannen besetzt; um dieselbe Zeit und auch 
noch später ist der alemannische Raum innerhalb der heutigen 
Schweizer Eidgenossenschaft von den Alemannen besetzt und 
besiedelt worden. Innerhalb dieser langen Zeit haben sie eine viel
seitige Entwicklung durchgemacht, ihr Verhältnis zu den römischen 
Einrichtungen, ihren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen hat 

2Ü) H.W. K l e w i t z , D a s a l e m a n n i s c h e H e r z o g t u m bis zu r S t a u f e r z e i t . 
K. S. B a d e r , G r u n d z ü g e der t e r r i t o r i a l e n E n t w i c k l u n g de r O b e r r h e i n 
l a n d e u n d S c h w a b e n s in nachs t au f i s che r Zeit . Beide in Fr . M a u r e r , 
O b e r r h e i n e r , Schwaben , S ü d a l e m a n n e n . 
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sich geände r t , und d e m g e m ä ß h a b e n sie sich gegenüber d e m römi
schen E r b e versch ieden eingeste l l t . 

D e r b e k a n n t e f r anzös i s che Forsche r F u s t e l d e C o u l a n g e s 
ha t sich bes t reb t , d i e K o n t i n u i t ä t v o m A l t e r t u m z u m 
M i t t e l a l t e r , die E r h a l t u n g der römischen Zivi l isa t ion nachzu
weisen"'*; seine Ergebn i s se sind von der deutschen Forschung mit 
Z u r ü c k h a l t u n g a u f g e n o m m e n , ja vie l fach abge lehn t worden . D a s 
war dar in b e g r ü n d e t , d a ß Fus te l de Cou langes seine U n t e r s u c h u n g e n 
auf den ga l lo römischen R a u m besch ränk te u n d den dor t igen ger
manischen Ante i l ger ing einschätz te . A l f o n s D o p s c h ha t die 
G e d a n k e n Fus te l s a u f g e n o m m e n und auf G r u n d der n e u e r e n For
schungen der Archäo log ie u n d seiner eigenen Que l l enun te r suchungen 
das P r o b l e m der K o n t i n u i t ä t al lgemein behandel t 2 " ' . Er ist dabei auf 
W i d e r s t a n d , der nicht ganz u n b e g r ü n d e t war , ges toßen . Es bleibt 
das große d a u e r n d e Verd iens t von Dopsch , d a ß er das T o r f ü r ein 
neues Forschungsgeb ie t a u f g e s t o ß e n und der wei te ren Forschung 
den Weg gewiesen ha t . W i r sehen h e u t e genaue r , vor al lem ha t sich 
aus der Forschung der le tz ten J a h r z e h n t e ergeben, d a ß die F r a g e 
der K o n t i n u i t ä t nicht f ü r das ganze A b e n d l a n d einheit l ich bearbei 
tet und b e a n t w o r t e t w e r d e n kann , die Unte r sch iede zwischen den 
e inze lnen L ä n d e r n sind außero rden t l i ch groß gewesen . Es m u ß 
also zwischen i hnen klar un te r sch ieden werden , a u ß e r d e m m u ß 
immer fes tges te l l t werden , wie die K o n t i n u i t ä t vor sich ging, ob 
eine Siedlungs oder K u l t u r k o n t i n u i t ä t vorlag, was also erha l t en 
geblieben u n d wie es ü b e r n o m m e n w o r d e n ist2"'. I m g a l l o r ö m i 
s c h e n W e s t f r a n z i e n ist die römische K u l t u r und Wir t s cha f t 
zwar s tark z u s a m m e n g e s c h w u n d e n , aber sie ha t nicht a u f g e h ö r t , ein 
gewisses S t ä d t e w e s e n ha t sich e rha l t en , viele römische I n s t i t u t i o n e n 
sind w e i t e r g e f ü h r t w o r d e n , nur sind sie aus der H a n d u n m i t t e l b a r e r 
s taa t l icher O r g a n e nicht sel ten in a n d e r e n Besitz ü b e r g e g a n g e n ; der 
merowingische König k o n n t e nicht m e h r f r e i über sie v e r f ü g e n , 
aber er w a h r t e seinen rechtl ichen A n s p r u c h auf sie als auf eine 
öffent l iche Ange legenhe i t . G e w i ß ist d a n e b e n viel vernichte t und 
ze r s tö r t worden , aber im G a n z e n ist von den römischen Einrich

2S) F u s t e l d e C o u l a n g e s . His to i rc des i n s t i tu t ions pol i t iques de 
F a n c i e n n e F r a n c e . 

" ) A l f o n s D o p s c h , Wir t scha f t l i che und soz ia le G r u n d l a g e n der euro
pä i schen K u l t u r e n t w i c k l u n g aus der Zei t von C ä s a r bis auf Kar l d. Gr. 
(1918. 1920). 2. Aufl . 1922/23. 

"•''') Herrn . A u b i n . M a ß und B e d e u t u n g der r ömi sch ge rman i schen 
K u l t u r z u s a m m e n h ä n g e im R h e i n l a n d (1922). 
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tungen so viel erhalten geblieben, daß sie in irgendeiner Form 
weitergeführt werden konnten. Ganz anders war es in D e u t s c h 
l a n d ; h i e r m u ß v o r a l l e m g r u n d s ä t z l i c h z w i s c h e n 
d e m l i n k s  u n d r e c h t s r h e i n i s c h e n T e i l u n t e r 
s c h i e d e n werden. Im rechtsrheinischen Teil gab es wieder Unter
schiede zwischen dem freien Germanien und den im 3. Jahrhundert 
von den Alemannen eroberten Landschaften einerseits und jenen 
Gegenden südlich der Donau von der Iiier östlich, die viel länger 
unter römischer und dann ostgotischer Herrschaft geblieben und 
mehr oder weniger friedlich von den Germanen besetzt worden 
sind, anderseits. Im ganzen aber mußte das öffentliche Leben, die 
Staatlichkeit als solche im rechtsrheinischen Teil von Grund auf 
neu aufgebaut werden, wobei westfränkische Muster und Einwir
kungen seit der Unterwerfung des heutigen Deutschlands durch 
das fränkische Reich maßgebend einwirkte. Man darf sich durch 
den ungeheueren politischen Aufschwung des Deutschen Reiches 
im hohen Mittelalter nicht darüber täuschen lassen, daß seine staat
liche Entwicklung, sein innerer institutioneller Ausbau unzulänglich 
war und dieser Mangel nur durch die überragenden Persönlichkeiten 
seiner Kaiser verdeckt wurde. Das Erbe des römischen Reiches hat 
dem gallorömischen Westen, in dem länger als ein halbes Jahr
tausend römische Einrichtungen das öffentliche Leben bestimmt 
haben, bevor das Land unter die fränkische Herrschaft kam, einen 
Vorsprung gegeben, der von Deutschland nie mehr eingeholt 
worden ist. 

Als die R ö m e r d a s D e k u m a t e n l a n d besetzten, waren 
für sie strategische Erwägungen, die Herstellung einer kürzeren 
Verbindung vom Oberrhein zur Donaulandschaft, maßgebend; in
folgedessen waren die S t r a ß e n u n d S t r a ß e n k n o t e n 
p u n k t e von erhöhter Wichtigkeit. Die allgemeine strategische 
Lage des Landes war bei den Alemannen durchaus anders, die 
Querverbindungen hatten nicht mehr die entscheidende Aufgabe, 
diese fiel nunmehr den Längsverbindungen, vor allem der Neckar
linie, zu. Es liegt die Annahme nahe, daß bei der Besetzung des 
Landes der Herzog sich die wichtigsten Punkte vorbehalten hat. 
Schon f rüh können wir herzoglichen Besitz bei Cannstatt, auf der 
Baar und im Wutachtal nachweisen^, das heißt, daß die aleman

4) K. S. B a d e r , Zum Problem der alemann. Baaren. ZGOR Nf 54 
(1941) S. 451 f. Th. M a y e r , Die Anfänge des Stadtstaates Schaffhausen in: 
Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte 31 (1954). 
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nischen Herzoge die wichtige Staße vom Neckar zum Hochrhein in 
eigenen Besitz genommen haben. In gleicher Weise deutet die Be
zeichnung Baar auf ehemaliges römisches Fiskalgut, aber auch auf 
eine gewisse Kontinuität hinSs); doch vermögen diese unverkenn
baren Hinweise nichts über die Art und Weise, das A u s m a ß 
d e r K o n t i n u i t ä t aussagen. Darin liegt aber gerade das eigent
liche Problem. Im rechtsrheinischen Gebiet, besonders im kern
alemannischen Raum am Neckar, sind überraschend wenige römi
sche Ortsnamen erhalten geblieben, die Zahl der römischen Funde 
ist relativ gering. Übernommen wurden viele Flußnamen, die zum 
Teil aus vorrömischer Zeit stammen, so daß an eine gewisse Kon
tinuität in der Bevölkerung, die diese Namen bewahrt und über
geben hat, zu denken ist. Die Alemannen haben den größten Teil, 
aber nicht den ganzen römischen Siedlungsraum übernommen, so 
zwar, daß der alemannische Siedlungsraum nicht über den römi
schen hinausragte, ihn aber auch nicht ganz ausfüllte. Es dauerte 
Generationen, bis die Alemannen den ganzen römischen Kultur
boden bewirtschafteten, fürs erste ist ein Siedlungsrückgang wahr
scheinlich. Ganz bestimmt haben die Alemannen im allgemeinen 
nicht die römischen Siedlungen, die großen Gutshöfe, übernommen; 
diese scheinen ihrer sozialen und wirtschaftlichen Verfassung nicht 
entsprochen haben, so daß die neuen Bewohner ihnen auswichen"). 

Die Archäologie und die Philologie bieten für die Fragen der 
wissenschaftlichen Erkenntnis eine gesicherte Grundlage, aber sie 
sagen nichts über p o l i t i s c h e S t r u k t u r d e s S t a m m e s und 
des Landes aus. Ammianus Marcellinus berichtet im 4. Jahrhundert 
von einer ganzen Reihe von reguli, Kleinkönigen. Es gab also 
keine zentralistisch ausgebaute Organisation des Gesamtstammes, 
sondern politische Gebilde, an deren Spitze ein Klein oder Gau
könig — vielleicht sagt man besser von Gaufürs ten — stand. Die 
zahlreichen Feldzüge, die einzelne Stammesteile im 3. bis S . Jahr
hundert immer wieder unternahmen, lassen eine starke herzogliche 
Zentralgewalt über den ganzen Stamm als unwahrscheinlich er
scheinen, zweifellos hatten die Gaufürs ten eine weitgehende, poli
tische Autonomie, kaum aber eine volle Selbständigkeit, denn der 
Gedanke der Stammeszugehörigkeit war vorhanden und mächtig. 

25) Th. M a y e r , Baar und Barschalken. Mitteil . d. oberösterr. Landes
archives III (1954) S. 143—156. 

26) W. V e e c k , D i e A l e m a n n e n in Württemberg, 3 Bde. (1931). Fr. 
H ä r 11 e i n , D i e Römer in Württemberg, 3 Bde. (1928). K. W e 11 e r , Be
siedlungsgeschichte Württembergs , S. 43. 
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War aber nun wenigs t ens die obers t e S t a m m e s g e w a l t in einer 
H a n d ? Einen e twas besse ren Einblick e r l angen wir erst seit dem 
6. J a h r h u n d e r t . Zwei a lemanische H e r z o g e h a b e n u m die Mit te 
dieses J a h r h u n d e r t s i h ren g r o ß e n Zug nach I t a l i en u n t e r n o m m e n , 
um den Ostgo ten gegen die byzan t in i schen H e e r f ü h r e r H i l f e zu 
br ingen . I n der Folge h ö r e n wir bis z u m A n f a n g des 8. J a h r h u n d e r t s 
nur von e inem einzigen H e r z o g , im 8. J a h r h u n d e r t aber legen die 
Ereignisse , die mit der vollen Eing l i ede rung A l e m a n n i e n s in das 
f r ä n k i s c h e Reich z u s a m m e n h ä n g e n , die A n n a h m e nahe , daß meh
rere H e r z o g e , w e i t g e h e n d u n a b h ä n g i g ode r gtnz se lbs tändig von
e inande r , T e i l l a n d s c h a f t e n reg ie r ten . 

D a s E l s a ß w a r schon f r ü h e r d e m f r ä n k i s c h e n Reich eingegl ieder t 
worden , seine H e r z o g e h a b e n d a n n über den R h e i n he rübe r 
gegr i f fen , so d a ß die O b e r r h e i n e b e n e bis z u m Schwarzwa ld wenig
s tens zei tweise mit d e m E l s a ß v e r b u n d e n w a r . I n der vi ta s .Trud
p e r t wird erzäh l t , d a ß die M ö r d e r des Hei l igen per r e m o t a et 
invia densiss imi sa l tus t e n d e r e a t q u e A l a m a n n o r u m p a r t e s expe te re 
wollten27). A m Beginn des 10. J a h r h u n d e r t s , als die vi ta nieder
geschr ieben w o r d e n ist, h a t m a n also den a l emann i schen R a u m 
h in te r d e m Schwarzwa ld , östlich desse lben , b e g i n n e n lassen. Zu 
Beginn des 8. J a h r h u n d e r t s h a t es in der O r t e n a u einen eigenen 
Herzog , Wil lehar i mit N a m e n , gegeben, gegen den der H a u s m a i e r 
Pippin d. M. zu F e l d e zog, ohne d a ß d a r a u s u n m i t t e l b a r ein Krieg 
gegen die A l e m a n n e n ü b e r h a u p t e n t s t a n d e n wäre2"' . 

Es ist abe r auch nicht sicher, d a ß der R a u m östlich des Schwarz
wa ldes i m m e r als eine s taat l ichpol i t i sche Einhe i t a u f g e f a ß t wurde , 
ob er u n t e r e i n e m H e r z o g s t and . A m Beginn des 7. J a h r h u n d e r t s 
res id ie r te der H e r z o g C u n z o in Über l ingen . Seine Stel lung gegen
über d e m f r ä n k i s c h e n Reich ist dadurch gekennze ichne t , daß er von 
d o r t Befeh le erhie l t u n d e n t g e g e n n a h m , die sich auf St. Gal len 
bezogen . Als in K o n s t a n z Bischof J o h a n n e s gewähl t wurde , n a h m 
der H e r z o g en t sche idenden Ante i l an der Besta l lung des neuen 
Bischofs, er berief die Bischöfe aus dem a lemann i schen R a u m nach 
K o n s t a n z u n d auch die edlen H e r r e n aus ganz Alemannien 2 1 ' . Als 
seine Toch te r einen merowing i schen Pr inzen h e i r a t e n sollte, l ieß 
er sie bis z u m Rhein gelei ten. D a n a c h möchte m a n f ü r diese Zeit 

27) Th. M a y e r , B e i t r ä g e zu r Geschich te von St. T r u d p e r t (1937) S. 13 f. 
28) C h r . Fr . S t a l i n , W i r t e m b e r g . Gesch ich te I (1841) S. 179 f. 
29) Vi ta s. Gal l i , auc t . W e t t i n o c. 24. M G H , SS rer . Mer . IV. S. 269; auc t . 

W a l a h f r i d o , I. c. 24, e b e n d a S. 302. 
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ein einhei t l iches a lemannisches H e r z o g t u m a n n e h m e n . Die Ab 
se tzung H e r z o g L e u d e f r e d s u n d die E i n s e t z u n g des Unci l inus zeigen 
anderse i t s , d a ß diese H e r z o g e u n t e r einer s t a rken und scharf zu
g re i f enden Reichsgewal t s t a n d e n . D a s a l e m a n n i s c h e G e 
s a m t h e r z o g t u m d ü r f t e a u s e i n e m f r ä n k i s c h e n 
A m t s h e r z o g t u m h e r v o r g e g a n g e n s e i n . D a s s t r a f f e 
f r änk i sche R e g i m e n t ist abe r durch die Stre i t igkei ten a m H o f e 
sehr geschwächt w o r d e n , ers t die Arnu l f inge r  Karo l inge r h a b e n 
zuers t als H a u s m a i e r u n d d a n n als K ö n i g e die volle E i n g l i e 
d e r u n g u n d d i e A u f h e b u n g d e r A u t o n o m i e d e s 
H e r z o g t u m s h e r b e i g e f ü h r t . 

Die f r ä n k i s c h e n H a u s m a i e r Pipp in d. M. u n d Kar l M a r t e l l 
f ü h r t e n eine Reihe von F e l d z ü g e n nach A l e m a n n i e n , wobei i hnen 
abe r nicht der ganze S t a m m u n t e r e inem H e r z o g en tgegen t r a t . So 
k o n n t e n die F r a n k e n eine Te i l l andscha f t nach der a n d e r e n un te r 
w e r f e n , w ä h r e n d die a u ß e r h a l b dieser L a n d s c h a f t he r r schenden 
H e r z o g e un tä t i g zusahen3 0) . Es scheint , d a ß hier dre i E t a p p e n vor
lagen ; u n t e r Pippin w u r d e das Gebie t südlich des Bodensees , das 
schon K ö n i g D a g o b e r t I. enger in die f r änk i s che H e r r s c h a f t ein
bezogen ha t t e , e r f a ß t , Kar l M a r t e l l abe r un te rwar f den H e g a u 
(722/3) u n d er r ich te te 724 das Klos t e r Reichenau als f r änk i schen , 
pol i t i schen V o r p o s t e n , wobei der H e r z o g L a n t f r i d mitha l f , so d a ß 
nicht a n z u n e h m e n ist, d a ß die Fe ldzüge von 722/3 gegen ihn g e f ü h r t 
w o r d e n seien. Die l e tz te E t a p p e bi lde ten die Fe ldzüge K a r l m a n n s 
und Pippins d. K., die 746 mit der K a t a s t r o p h e von C a n n s t a t t 
endig ten . D a m a l s w u r d e auch der B a a r  N e c k a r  R a u m völlig un te r 
w o r f e n und das H e r z o g t u m aufgehoben 3 1 ) . Es scheint, daß H e r z o g 
G o t f r i d , der u m 700 d e m Klos t e r St. Gal l en b e d e u t e n d e n G r u n d 
besi tz bei C a n n s t a t t schenkte , G e s a m t h e r z o g war , aber sein Herzog
t u m u n t e r seine S ö h n e a u f t e i l t e ; wir k ö n n e n aber nicht entscheiden, 
ob es je tzt m e h r e r e v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g e H e r z o g t ü m e r oder 
neben e inem eigent l ichen, al len a n d e r e n ü b e r g e o r d n e t e n H e r z o g 
noch U n t e r h e r z o g e gab. 

Wie s t and es abe r nun mit den r e g u 1 i des A m m i a n u s Marce l 
linus3"), w a r e n sie G a u k ö n i g e im Sinne der A d e l s h e r r e n , von denen 
D a n n e n b a u e r so eindringl ich gehande l t ha t? Leider wissen wir nicht, 
wo diese reguli her r sch ten , nur von Lent i enses wird uns berichtet . 

Ä0) T h . M a y e r , Die A n f ä n g e der R e i c h e n a u , Z G O R , 101 (1953) S. 314. 

K. W e 1 1 e r , Gesch ich te des Schwab. S t a m m e s , S. 103 ff. 
:!) K. W e 11 e r , Bes ied lungsgesch ich te W ü r t t e m b e r g s , S. 43. 
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D a n a c h d ü r f t e der Linzgau einen m e h r oder weniger geschlossenen 
u n d einhei t l ichen K ö r p e r darges te l l t h a b e n . W i r wissen abe r nicht, 
wie wei t d e r L i n z g a u d a m a l s reichte. W e n n wir a b e r spä t e r Ten
d e n z e n im Sinne einer Sonde r s t e l l ung des L i n z g a u e s an t r e f f en , so 
dar f m a n wohl d a r a n d e n k e n , d a ß im 4. J a h r h u n d e r t , vielleicht 
schon seit der L a n d n a h m e eine solche geographischpol i t i sche G a n z 
he i t v o r h a n d e n gewesen ist u n d d a ß diese auch s p ä t e r i rgendwie 
nachgewi rk t ha t . N u n e r h e b t sich a b e r die F r a g e , ob zwischen diesen 
regul i u n d den A d e l s h e r r e n , von d e n e n D a n n e n b a u e r spricht, 
ein u n m i t t e l b a r e r Z u s a m m e n h a n g bes t and , ob also diese Adels 
h e r r e n die N a c h k o m m e n der reguli w a r e n . Ein solcher Beweis f ü r 

eine b e s t i m m t e Fami l i e ist nicht e rb rach t u n d anges ichts der d ü r f 
t igen Quel len auch nicht zu e rb r ingen . Es l iegen J a h r h u n d e r t e zwi
schen der L a n d n a h m e u n d d e m h o h e n Mit t e l a l t e r , w o diese D i n g e 
k la r e r w e r d e n , J a h r h u n d e r t e , die a n g e f ü l l t w a r e n mit W a n d e r u n g e n 
u n d Kr iegszügen , E r o b e r u n g e n u n d N i e d e r l a g e n , U m s t ü r z e n und 
N e u e i n r i c h t u n g e n , mit t i e f g e h e n d e m Wechse l al ler Besi tz und 

H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e . In diese Zei t fä l l t der karo l ing ische Staa t s 
a u f b a u m i t se inen zen t ra l i s t i schen T e n d e n z e n , mit der R e g i e r u n g 
durch den h o h e n , den f r ä n k i s c h e n Reichsadel , der im a l lgemeinen 

aus d e m M o s e l  M a a s  R a u m s t a m m t e , der mit wei ten Bes i t zungen 
a u s g e s t a t t e t w u r d e u n d an die Stel le des a l t en a l emann i schen Adels 
t r a t . U n s in te ress ie r t a l le rd ings auch nicht so sehr die Geschichte 
e inze lne r F a m i l i e n als v ie lmehr die G e s a m t s t r u k t u r , die Frage , ob 
das S y s t e m d e r A d e l s h e r r s c h a f t e n geher rsch t u n d die 
vielen W a n d l u n g e n im öf fen t l i chen L e b e n ü b e r d a u e r t h a t . D a f ü r 

ist die Quel l en lage wesent l ich güns t iger , u n d es ist a n z u n e h m e n , 
d a ß durch die Archäolog ie , die Besi tzgeschichte , die O r t s n a m e n 
k u n d e u n d die sons t igen Mögl ichke i t en der geschichtlichen L a n d e s 
f o r s c h u n g ein k la re re s Bild e ra rbe i t e t w e r d e n wird . I m m e r bleibt 
a b e r die Schwier igkei t , ü b e r die N e u o r d n u n g der Verhä l tn i s se , die 
die K a r o l i n g e r nach 746 d u r c h g e f ü h r t h a b e n , z u r ü c k z u k o m m e n . 

Ich möch te das Bild nach d e m derze i t igen S t a n d e twa in f o l g e n d e r 
Weise sk izz ie ren . V o n der f r ä n k i s c h e n Reichs reg ie rung w u r d e schon 
ba ld nach der Bes iegung der A l e m a n n e n die a l emann i sche Herzogs 
gewal t gefes t ig t . Auf G r u n d der s p ä t e r e r k e n n b a r e n Ver t e i l ung des 
f r ä n k i s c h e n Reichsgutes , das aus d e m a l emann i schen H e r z o g s g u t 
h e r v o r g e g a n g e n ist, l äß t sich fo lge rn , d a ß der Besitz des H e r z o g s 
von C a n n s t a t t den N e c k a r a u f w ä r t s bis zur B a a r gereicht ha t . Diese r 
w e i t g e h e n d geschlossene Besi tz ist nach 746 au fge t e i l t u n d an 
Adel ige meis t f r ä n k i s c h e r H e r k u n f t gegeben w o r d e n . Diese h a b e n 
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dann durch Rodung oder auf anderem Wege ihre Herrschaften weit 
ausgedehnt und damit für alle weitere Folge die Struktur des kern
alemannischen Raumes bestimmt. Es läßt sich aber nicht beweisen, 
daß in diesem alemannischen Kernraum am Neckar und an der 
oberen Donau vor 746 neben dem herzoglichen Herrschaftsgebiet 
auch hochadelige Herrschaften in entscheidendem Ausmaße vor
handen gewesen sind. Nach 746 haben sich die Dinge von Grund 
auf geändert, denn nun wurde der Besitz des alemannischen Her
zogs zerschlagen und zum großen Teil an hohe fränkische Adelige 
geschenkt. Damit waren für alle späteren Zeiten die materiellen 
Grundlagen des alemannischen Herzogtums vernichtet. 

Aus diesen Schenkungen erwuchsen aber nicht mehr Adelsherr
schaften im Sinne von mehr oder weniger selbständigen Klein
staaten, die in sehr loser Abhängigkeit von einem Stammesober
haupt standen, sondern Grundherrschaften, deren Besitzer zwar 
weitgehende Hoheitsrechte besaßen, aber dem König völlig unter
geben waren. Diese Grundherren waren also rechtlich nicht die 
Nachfolger der Adelsherren der Frühzeit, sie verdankten ihre Stel
lung der Gnade der fränkischen Könige und Hausmaier. Ihre mate
rielle und politische Macht war groß und trug einen autogenen 
Charakter gegenüber dem späteren Stammesherzogtum, weil sie 
älter war als dieses und im 10. Jahrhundert in dieses eingebracht 
wurde. 

Nur wenige große Geschlechter haben die Katastrophe von 746 
überstanden. Eine Linie des Herzogshauses der A l a h o l f i n g e r 
hatte an der oberen Donau im Marchtal als Zentrum mächtigen 
Besitz. Aber dieses Geschlecht war so sehr an den Rand gedrängt, 
daß es keine dauernde politische Rolle mehr zu spielen vermochte; 
es ist gegen Ende des 10. Jahrhunderts ausgestorben. 

Das angesehenste Geschlecht waren die U d a 1 r i c h i n g e r , die 
freilich als Stammvater den Franken Gerold hatten, aber durch 
dessen Gattin vom alemannischen Herzogsgeschlecht abstammten. 
Die ausgedehnten udalrichingischen Besitzungen verteilten sich 
über den Hegau und Linzgau, sie umfaßten den Argen und Nibel
gau, hatten in Bregenz einen Mittelpunkt und reichten bis Kempten 
und nach Rätien, dazu kamen noch Besitzungen im Thurgau, bei 
Zürich und bei Luzern. 

In Rätien tauchten am Anfang des 9. Jahrhunderts die H u n 
f r i d i n g e r auf; es wird gewöhnlich angenommen, daß sie frän
kischer Herkunft waren, ein Nachweis über ihre Abstammung 
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w u r d e nie erbracht 3 3 ) ; ih re N a c h k o m m e n w a r e n die s p ä t e r e n ale
mann i schen H e r z o g e , die B u r k h a r d i n g e r . Die Besi tzungen 
der H u n f r id inger  B u r k h a r d i n g e r lagen in R ä t i e n , im T h u r g a u u n d 
im H e g a u , im gleichen R a u m wie die der Udal r i ch inger . 

Mit d e m Besitz der Uda l r i ch inge r u n d H u n f r i d i n g e r  B u r h a r d i n g e r 
lag eng v e r z a h n t im G e m e n g e der der N e l l e n b u r g e r . I h r e 
Bes i t zungen w a r e n auf den Linz u n d H e g a u sowie auf den T h u r 
gau u n d R ä t i e n ver te i l t . 

Diese m e r k w ü r d i g e Bes i t zve r t e i lung l äß t sich k a u m a n d e r s er
k lä ren , als d a ß die ganze B o d e n s e e l a n d s c h a f t ursprüngl ich eine 
g r o ß e A d e l s h e r r s c h a f t bi lde te , die durch E r b g ä n g e an männl iche 
und weibliche Mitg l i ede r des Geschlechtes au fge t e i l t wurde . 

Nach der T r a d i t i o n h a t die G e m a h l i n K a r l s d. Gr. , die König in 
Hi ldega rd , e ine Toch te r der I m m a u n d des ä l t e r en G r a f e n Gero ld , 
das K l o s t e r K e m p t e n reich mit G ü t e r n ausgesta t te t 3 1 ) ; das w ü r d e 
bedeu t en , d a ß die udal r ichingische A d e l s h e r r s c h a f t bis an die I i ier 
gereicht h ä t t e , d a ß also auch das A l l g ä u udalr ichingisch gewesen 
wäre . D a n a c h w ä r e die Bes ied lung und räuml iche E r f a s s u n g dieses 
Gebie t e s v o m B o d e n s e e aus en t l ang der S t r a ß e von Bregenz nach 
K e m p t e n , die bis in die a l emann i sche Zei t b e n ü t z t w o r d e n ist, vor
gedrungen3 0) . D e r T r a d i t i o n nach ist dieses Gebie t auch von St. Gal
len aus miss ion ie r t w o r d e n . D e r udal r ichingische Besitz w ä r e ta t 
sächlich eine gee igne te G r u n d l a g e f ü r ein süda l emann i sches Herzog
t u m gewesen , er w u r d e abe r durch E r b t e i l u n g e n zerschlagen, die 
Tei le b o t e n wei t e rh in die G r u n d l a g e n f ü r eine Reihe von gräf l ichen 
H e r r s c h a f t e n . 

Ein a n d e r e s großes Adelsgeschlecht im o s t a l e m a n n i s c h e n R a u m 
w a r e n die W e i f e n 3 6 * . Sie h a b e n i h ren A u s g a n g von der L a n d 
schaf t um den Lechf luß g e n o m m e n , T h e g a n sagt , d a ß sie , ,De nobi
l issima progen ie B a v a r i o r u m " h e r s t a m m t e n . D a z u ist abe r zu 

G. T e l l e n b a c h , K ö n i g t u m und S t ä m m e in der W e r d e z e i t des 
D e u t s c h e n Reiches (1939) S. 51 f . ; T h . M a y e r , Die A n f ä n g e des Stad t 
s t a a t e s S c h a f f h a u s e n . Schaff h a u s e r B e i t r ä g e 31. K . Schmid, G r a f R u d o l f 
v o n P f u l l e n d o r f u n d K a i s e r F r i e d r i c h I. (1954) S. 23 ff. 

s4) F. L. B a u m a n n , Gesch ich te des A l l g ä u s (1883). Ulr ich C r ä m e r , 
D a s Al lgäu . Forsch , z. deu t sch . L a n d e s k u n d e 84 (1954) S. 18. 

35) R. D e r t s c h , Schwäbische Sied lungsgesch i ch t e in : Schwäbische Hei
m a t k u n d e , h e r a u s g e g . von S. W e i t n a u e r I I (1949). 

30) S. R i e z l e r , Gesch ich te B a i e r n s 1,2. 2. Aufl . (1927) S. 115 ff. 
E. K ö n i g , D i e s ü d d e u t s c h e n W e i f e n als K l o s t e r g r ü n d e r . Vorgesch ich t e 
u n d A n f ä n g e de r A b t e i W e i n g a r t e n (1934). H i s t o r i a W e l f o r u m , h e r a u s g e g . 
v o n E. K ö n i g , Schwäb . C h r o n i k e n d e r S t a u f e r z e i t I (1938). 
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bemerken , d a ß die L a n d s c h a f t östlich des Lechs bis zum A m m e r s e e 
a lemannisch bes iede l t w a r u n d wohl a u ß e r h a l b des ä l tes ten bai r i 
schen H e r z o g t u m s lag. Ob sie abe r nun z u m a lemann i schen H e r z o g 
t u m gehör te , ist sehr f rag l ich ; sicher ist, d a ß diese G e g e n d bis zur 
Ii ier bis z u m E n d e des 4. J a h r h u n d e r t s in den H ä n d e n der R ö m e r 
blieb, sie w u r d e also von den A l e m a n n e n spä t e r in Besitz genom
m e n als der a l emann i sche K e r n r a u m . Ers t im 5. J a h r h u n d e r t d r a n 
gen von N o r d e n , aus d e m Rieß , die A l e m a n n e n o d e r die swebi
s ie r ten J u t h u n g e n den F l u ß l ä u f e n nach in südlicher Richtung vor , 
nur der vora lp ine R a u m bei K e m p t e n d ü r f t e von W e s t e n h e r be
siedelt w o r d e n sein. D e r weifische R a u m ging nach W e s t e n u n g e f ä h r 
so weit wie dieser Sied lungss t rom, der v o m N o r d e n kam. D a g e g e n 
reichte er von der D o n a u d e m Lech a u f w ä r t s bis nach Tirol , wo das 
Ober inn ta l , das Sill und Eisackta l sowie der Vintschgau zur wei
fischen H e r r s c h a f t gehö r t en . D e r weifische R a u m fü l l t e also die 
Zwischen l andscha f t zwischen d e m bai r i schen und dem a l eman
nischen S t a m m e s g e b i e t aus. o h n e a b e r u n m i t t e l b a r in eines dieser 
H e r z o g t ü m e r v o l l k o m m e n e ingegl ieder t zu sein. Die W e i f e n gehör 
ten zu den v o r n e h m s t e n Geschlech te rn des karol ingischen Reiches, 
die W i t w e des ers ten uns b e k a n n t e n W e i f e n , Heilwig, w u r d e Äb
tissin des dem karo l ing ischen H a u s e sehr n a h e s t e h e n d e n Klos t e r s 
Chel les . 

Im H e r b s t 818 s t a rb die Kaise r in I r m i n g a r d . die ers te G e m a h l i n 
Kaise r Ludwigs d. Fr.'17); die f r ä n k i s c h e n Reichsanna len ber ich ten : 
i m p e r a t o r inspect i s ple r i sque nobi l ium fi l iabus Huelp i comit is filiam 
nomine I u d i t h duxi t uxorem 3 ? ) . Die Weif in Jud i th , die Ludwig d. Fr . 
zur G e m a h l i n n a h m , soll nach den gleichzei t igen Berichten eine sehr 
schöne F r a u gewesen sein, gleichwohl ist nicht a n z u n e h m e n , d a ß 
der Kaise r sie nur wegen ih re r Schönhei t gehe i ra te t hat . nachdem 
er ü b e r h a u p t u n t e r den Töch te rn der G r a f e n U m s c h a u geha l ten 
ha t te . W e n n karol ingische Her r sche r eine F r a u h e i m f ü h r e n wol l ten , 
w u r d e die H e r k u n f t genau un te r such t und auch die poli t ische Seite 
einer solchen E h e e rwogen . I m J a h r e 827 ha t Kaise r Ludwigs d. Fr. 
Sohn, L u d w i g d. Dt. , die Schwester der Kaise r in Jud i th , die Weifin 
H e m m a , gehe i ra te t 3 ' ' . Eine H e i r a t in das K a i s e r h a u s brach te der 
Sippe der Brau t m a n n i g f a c h e n G e w i n n , das wissen wir von den 
V e r w a n d t e n der König in Hi ldega rd . Im J a h r e 817 gab es im Schus

:!7) Reg. imp. B M 2 672 b. 

B M 2 683 a. 

•ss) B M 2 1338 f . 
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sengau noch großen Reichsbesitz"\ bald darauf aber ist dieses 
Reichsgut mit Weingarten - Ravensburg als Mittelpunkt in die Hand 
der Weifen übergegangen, und damit sind die Weifen in den sicher 
zum alemannischen Herzogtum gehörigen Raum eingerückt. Dieser 
weifische Besitz hat den udalrichingischen Besitzkomplex an der 
Schüssen gespalten und gegen den Norden abgegrenzt. Das wird 
auch kein Zufall gewesen sein. Wir kennen die Reihen der Grafen 
im Linz und Argengau durch die St. Galler Urkunden41), da fällt 
auf, daß um 817 die lange udalrichingische Reihe abbricht; es kommt 
zuerst ein Unruochinger, also ein Angehöriger eines fränkischen 
Geschlechtes, das später in Italien zu den höchsten Ehren aufgestie
gen ist. Dann folgt in den 830er Jahren ein Weife, Konrad. Es muß 
also um 817 in den Beziehungen zwischen dem Kaiserhof und den 
Udalrichingern eine Abkühlung eingetreten sein, die vielleicht mit 
Kämpfen innerhalb des den Karolingern so eng verwandten Hauses 
zusammenhingen. Damit waren alle Möglichkeiten zur Errichtung 
einer herzoglichen Herrschaft durch die Udalrichinger endgültig 
erledigt. 

Die N e u b i l d u n g d e s a l e m a n n i s c h e n H e r z o g t u m s 
d e s h o h e n M i t t e l a l t e r s ist nicht vom Mittelpunkt Aleman
niens, nicht vom alemannischen Kernraum ausgegangen, sondern 
sie erfolgte durch ein Geschlecht, das im südlichen Teil seinen Sitz 
hatte und das über die rätische Machtstellung und die dortigen Ein
künfte Rätiens verfügte. Die Hunfridinger  Burkhardinger kamen 
aus Rätien und erkämpften sich das Herzogtum, für das der Hegau 
mit dem Hohentwiel den Mittelpunkt bilden sollte. Aber nach dem 
Aussterben dieses Hauses zerfiel auch diese Machtgrundlage eines 
alemannischen Herzogtums. 

Es scheint, daß sich die Politik der fränkischen Regierung gegen 
ein Bestreben der Udalrichinger, ein eigenes Bodenseeherzogtum 
zu errichten, schon im 8. Jahrhundert wandte. Um 740 ist die 
D i ö z e s e K o n s t a n z umgrenzt worden; sie war außerordent
lich groß, aber die materielle Grundlage für das Bistum war schmal. 
Um 736 wurde der Abt Arnfrid von Reichenau Bischof, gab aber 
den Abtstab nicht in andere Hände, und ähnlich wurde 759 Bischof 
Sidonius, der schon Abt von Reichenau war, auch noch Abt von 

40) B M 2 648. W a r t m a n n , U r k . Buch d. Abte i St. G a l l e n I (1863) 
S. 226, 217. 

4 t) S t a l i n , W i r t e m b . Gesch ich te I S.3126 f. 
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St. Gallen"'. Dieser Vorgang läßt sich kaum anders deuten, als daß 
das Bistum durch eine Art Inkorporierung der beiden reichen Klöster 
materiell gestärkt werden sollte. Dem Bistum war also eine bedeut
same politische Rolle zugedacht. Der Überlieferung nach soll aber 
die Königin Hildegard ihren Gemahl bewogen haben, das den Nach
kommen Nebis, den Udalrichingern, nahestehende Inselkloster 
wieder selbständig zu machen. 816 bis 818 ist auch St. Gallen aus 
der Verbindung mit Konstanz gelöst worden. Damit schwanden für 
Konstanz die Voraussetzungen für eine große politische Rolle im 
Bodenseeraum, dafür traten jetzt die Weifen mehr und mehr her
vor. Es ist aber sehr bemerkenswert, daß auch sie im aleman
nischen Raum kein Herzogtum aufgerichtet haben. 1070 wurden 
sie Herzoge von Baiern43), damit vollzog sich die feste Eingliede
rung der weifischen Herrschaften am Lech in das bairische Herzog
tum, der Gedanke an ein eigenes weifisches Herzogtum hörte 
auf. Es bezeichnet aber das hohe Ansehen dieses Geschlechtes, daß 
auch Weif VI., der eigentlich kein Herzogtum innehatte, in den 
Quellen auch als Herzog bezeichnet wird, und daß es weifische 
Lehensgrafen gab. Die Weifen standen an Reichtum und Macht des 
Hauses kaum hinter einem Herzogshaus zurück. Von ihrem Haus
besitz wurden 1027 das Sill und Eisacktal sowie der Vintschgau 
abgetrennt44), der verbleibende Besitz war noch sehr groß, aber er 
war nicht geschlossen. Die Weifen hatten eine mächtige Adelsherr
schaft, der aber die einigende Grundlage und Tradition eines eige
nen Stammes und Stammesrechtes fehlte. 

Der I n v e s t i t u r s t r e i t h a t t e i n A l e m a n n i e n e i n 
D o p p e l h e r z o g t u m z u r F o l g e , neben dem kaiserlich ge
sinnten Staufer war auch noch der Zähringer Herzog geworden. Die 
daraus entspringenden Kämpfe wurden durch die Errichtung eines 
zähringischen Herzogtums beendigt, so daß jetzt die Schwarzwald
landschaft und das Oberrheingebiet um Freiburg ebenfalls vom 
alemannischen Herzogtum abgetrennt wurden45). Die geopolitisch 
wichtige Verbindung der Neckarlandschaft mit dem Oberrheingebiet, 

42) Th. M a y e r , Konstanz und St. Gallen in der Friihzeit. Schweiz. 
Zeitschr. f. Geschichte II (1952) S. 491 ff., 496 ff. 

*a) R i e z l e r , Gesch. Baierns 1,2. 2. Aufl. S. 119. J. F i c k e r , Vom 
Reichsfürstenstande 11,3. S. 168 f. 

44) MGH, D Konr. II. 103 
4r>) F i c k e r , Vom Reichsfürstenstande 11,3. S. 171. Th. M a y e r , Der 

Staat der Herzoge von Zähringen, Freiburger Universitätsreden 20 (1935). 
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die die Z ä h r i n g e r h e r b e i g e f ü h r t h a t t e n , wirk t e sich im G e s a m t b i l d 
des a l e m a n n i s c h e n H e r z o g t u m s nega t iv aus. 

D a s a l emann i sche H e r z o g t u m umschloß im 8. J a h r h u n d e r t k a u m 
das ganze Gebie t , die B o d e n s e e l a n d s c h a f t w a r wei tgehend selb
s tändig , ebenso k a n n von einer U n t e r o r d n u n g der W e i f e n u n t e r die 
a l emann i schen H e r z o g e k a u m gesprochen w e r d e n . Die udalr ichin
gische B o d e n s e e h e r r s c h a f t sank durch die E r b t e i l u n g e n u n d i nne ren 
St re i t igke i ten ab. Die W e i f e n w u r d e n z w a r im 9. J a h r h u n d e r t enger 
in den a l e m a n n i s c h e n R a u m he re ingezogen , a b e r die Ers t r eckung 
ihrer H e r r s c h a f t e n auf den bai r i schen u n d a l eman n i s ch en R a u m 
und die E r w e r b u n g der bair ischen H e r z o g s w ü r d e durch die W e i f e n 
f ü h r t e zur Z e r r e i ß u n g des gesamtwel f i schen R a u m e s . E n d e des 
12. J a h r h u n d e r t s h a b e n die S t a u f e r das weifische E r b e im a l eman
nischen R a u m a n g e t r e t e n ; dadurch h a b e n sie die Mach t ihres schwä
bischen H e r z o g t u m s ges tä rk t , abe r die Zei t der S t a m m e s h e r z o g 
t ü m e r w a r vorbei , das s tauf ische H e r z o g t u m w a r ein t e r r i to r ia l 
s taa t l iches Gebi lde , das z u m K ö n i g s t e r r i t o r i u m w u r d e u n d mit d e m 
s tauf ischen K ö n i g t u m ta tsächl ich un te rg ing , ös t l i ch des Lechs ging 
das s taunschwelf i sche E r b e an die Wit t e l sbache r über . I m W e s t e n 
abe r h a t t e sich das zähr ing i sche H e r z o g t u m losgelös t , u n d dami t 
war auch das l inksrhe in i sche H e r r s c h a f t s g e b i e t der Z ä h r i n g e r , das 
sie von den R h e i n f e i d n e r n geerb t h a t t e n , d e m a l emann i schen H e r 
z o g t u m u n m i t t e l b a r e n t f r e m d e t . T r o t z al ler B e m ü h u n g e n von Rudolf 
von H a b s b u r g ist ein a lemann i sches G e s a m t h e r z o g t u m nicht m e h r 
aufge r i ch te t w o r d e n . Die K a r t e der t e r r i t o r i a l en Verhä l t n i s s e weist 
in A l e m a n n i e n eine Z e r s p l i t t e r u n g au f , wie sie sonst k a u m in einem 
S t a m m e s g e b i e t ä rge r war . 

V o n der V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n im a l emann i schen H e r z o g t u m 
vor der K a r o l i n g e r z e i t h a b e n wir keine kla ren Vors t e l lungen . D a s 
L a n d w a r in G a u e eingetei l t , diese G a u e w a r e n abe r wohl in 
ers te r Linie S i e d l u n g s r ä u m e , wahrschein l ich h a b e n in ihnen ein
ze lne A d e l s h e r r e n die H o h e i t s r e c h t e ausgeüb t . D a s f r än k i s ch e Reich 
a b e r w a r in V e r w a l t u n g s b e z i r k e , G r a f s c h a f t e n , eingetei l t , 

die als ein N e t z das Reich überspann ten 4 6 ) . E. v. G u t t e n b e r g 
h a t in einer gründl ichen U n t e r s u c h u n g die rechtl iche Stel lung und 

46) J. P r i n z , P a g u s und C o m i t a t u s in den U r k u n d e n der K a r o l i n g e r , 
Archiv f. U r k . Forsch . 17 (1941) S. 340, 343, 344, 350. H.W. K l e w i t z , 
Das a l e m a n n . H e r z o g t u m in Fr . M a u r e r , O b e r r h e i n e r , Schwaben , Süd
a l e m a n n e n , S. 85. A u b i n , E n t s t e h u n g d e r L a n d e s h o h e i t , S. 30 ff. Es ist 
nicht a n z u n e h m e n , d a ß das N e t z de r G r a f s c h a f t e n das g a n z e Reich lücken
los ü b e r s p a n n t e . 
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die A u f g a b e n der G r a f e n k l a r g e s t e l l t ^ . Aber diese Ergebnisse 
gelten nicht f ü r das rechtsrheinische Gebie t , sonde rn nur f ü r West 
f r anz i en . A m E n d e des 7. J a h r h u n d e r t s t r i t t in Bozen ein bair ischer 
Graf auf , von dem Paulus D i a c o n u s spricht. Es ist gut denkbar , d a ß 
Paulus D i a c o n u s die Bezeichnung Graf gewähl t hat , weil sie zu 
seiner Zei t al lgemein gebräuchlich war . Im übr igen war dieser Graf 
ein mili tär ischer Befeh l shabe r , so daß diese vereinzel te E r w ä h n u n g 
keineswegs das V o r h a n d e n s e i n einer G r a f s c h a f t s v e r f a s s u n g im bai
rischen K e r n r a u m beweisen k ö n n t e ^ . Im a lemannischen R a u m wird 
zum ers ten M a l e in der G r ü n d u n g s u r k u n d e von Reichenau von 724. 
BM2 36, ein Graf Ber toa ld genann t . Ers t um 740 werden wieder 
G r a f e n e rwähn t , es sind das die vier Brüde r Peto, Pebo. Eirich und 
Bertrich. Nach den St. Gal le r U r k u n d e n bezog sich ihre Tät igkei t 
auf den T h u r g a u , Pe to schenkte Besitz in Glat t , wobei seine Brüder 
als Zeugen g e n a n n t werden . Es ist d a h e r ein Mite igen tumsrech t und 
die H e r k u n f t aus dem T h u r g a u nicht unwahrscheinl ich. Graf Pebo 
t r i t t 741 und 744 auf" ) , 745 wird aber Graf C h a n c o r genannt , er 
k o m m t d a n n noch 758 voro0). Von 754 bis 774 wird häufig Graf 
War in g e n a n n t 1 ) , auf ihn fo lg t sein Sohn I s anba rd ; neben War in 
erscheint d a n n noch Graf Rudhart"~K Diesen beiden G r a f e n war nach 
dem Bericht der vita s.Galli die V e r w a l t u n g von ganz Alemann ien 
über t ragen . Es ist sicher, d a ß die beiden G r a f e n in ganz Aleman
nien eine übe raus b e d e u t e n d e Stel lung i nnegehab t haben , daß sie 
sich bereicher t haben , wobei es k a u m ganz mit rechten Dingen 
zuging r). I s a n b a r d macht dem Klos te r St. Gal len spä te r eine Schen
kung, um gu tzumachen , was W a r i n dem Klos te r ange tan ). Und 
von R u d h a r t wissen wir, d a ß Kar l d. Gr. selbst gewisse Vorgänge 
in O r d n u n g gebracht h a t B e i d e s t a m m e n ebenso wie C h a n c o r aus 

''') E. Fre ih . v. G u t t e n b e r g , J u d e x h. c. c o m e s aut graf io. Fes t sch r i f t 
E d m u n d E. Stengel (1952) S. 93 — 129. 

"s) Th. M a y e r , R h e i n . V i e r t e l j a h r s b l . 17 (1952) S. 377. 
4H) W a r t m a n n , N r . 7, 10. 

"'") W a r t m a n n , N r . 11, 23. 
51) W a r t m a n n , N r . 18, 47. 
52) W a r t m a n n , N r . 52. Vgl. Vita S. Gall i auet . W a l a f r . 11,14 M G H . 

SS re r . Mer . IV, S. 322 f. 
BS) H. B ü t t n e r , F r a n k e n und A l e m a n n e n im Bre i sgau und O r t e n a u , 

Z G O R Nf 52 (1939) S. 336 ff. 344 A n m . 2. I. D i e n e m a n n  D i e t r i c h , 
D e r f r ä n k i s c h e Ade l in A l e m a n n i e n im 8. J a h r h . Siehe un ten S. S. 

M) W a r t m a n n , N r . 190. 
BB) B ü t t n e r , s iehe A n m . 53. 
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sehr vornehmen Geschlechtern aus der Mosel-Maas-Gegend, also 
aus einer Landschaft, die den Kern des karolingischen Hausbesitzes 
bildete. Ob die Einsetzung einzelner Grafen schon die Einführung 
der G r a f s c h a f t s v e r f a s s u n g bedeutet, ist fraglich, diese 
Männer sind vielmehr als Beauftragte der Reichsregierung mit kom
missarischer Gewalt in dieses neu in die fränkische Verwaltung ein
bezogene Land geschickt worden. Wenn in früher Zeit von comi
tatus die Rede ist, so bedeutet das nicht eine Grafschaft als Bezirk, 
sondern die accio comitatus (Form. Marc. I, 8), also die Ausübung 
des Grafenamtes innerhalb eines bestimmten Bereiches, meist inner
halb eines von alters her bestehenden Bezirkes, des Gaues, v. Gut
tenberg schildert die Entstehung dieser Bezirke einer fränkischen 
Verwaltung für Franken, wo im 8. Jahrhundert Königshöfe errichtet 
und mit Gefolgsleuten besetzt wurden56*. Das waren die Urgaue, 
die sehr klein waren und erst allmählich zu Großgauen wurden. 
Aber diese Bezirke hießen nicht Grafschaften, sondern Gaue, 
die Doppelbezeichnung pagus  comitatus kommt erst im 9. Jahr
hundert vor. 

In Alemannien kann man das allmähliche E i n d r i n g e n d e r 
G r a f s c h a f t s v e r f a s s u n g an den St. Galler Urkunden ver
folgen. Bis 763 werden in insgesamt 14 Urkunden (Wartmann: 6, 7, 
10, 11, 12, 18, 23, 24, 28, 31, 34, 35, 37) Grafen in der Formel „sub 
comite N" genannt. Alle diese Urkunden beziehen sich auf links
rheinisches Gebiet. Rechtsrheinisches Gebiet betreffen in dieser Zeit 
11 Urkunden (Wartmann: 3, 4, 5, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 30, 33), in 
keiner von ihnen wird ein Graf genannt; nur in einer auf rechts
rheinisches Gebiet bezüglichen Urkunde Wartmann 23 von 758 wird 
Graf Chancor genannt, aber diese Urkunde betrifft den Breisgau, 
also nicht die östlich des Schwarzwaldes gelegene alemannische 
Kernlandschaft am Neckar und am Bodensee. Alle diese Urkunden 
sind von St. Galler Mönchen verfaßt und geschrieben, wenn also 
in der einen Gruppe regelmäßig die Grafen genannt werden, in der 
anderen aber nicht, so ist das nicht auf einen Zufall zurückzu
führen, weil doch alle Schreiber aus der gleichen Schule stammten; 
es muß vielmehr eine Verschiedenheit in den Verwaltungseinrich
tungen zugrunde liegen, das heißt, daß im linksrheinischen Gebiet 
Alemanniens die Grafschaftsverfassung rund 20 Jahre früher ein
geführt worden ist als im rechtsrheinischen. Die E i n f ü h r u n g 

5a) E. Freih. v. G u t t e n b e r g , Ü b e r den R a n g a u . H e r z o g e n a u r a c h . 
Ein H e i m a t b u c h , h e r a u s g e g . v o n Val . Fröh l i ch (1949) S. 29—45, bes. S. 32 ff. 
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d e r G r a f s c h a f t s v e r f a s s u n g e r f o l g t e n i c h t m i t 
e i n e m S c h l a g e , es wurden zuerst einige wenige Männer des 
Vertrauens der fränkischen Machthaber geschickt, die mehrere 
Gaue verwalteten. 

Die Nennung von Grafen seit rund 760 besagt nicht, daß es nun 
klar abgegrenzte Grafschaftsbezirke gegeben hat. Noch lange dür
fen wir uns vorstellen, daß der Graf als kommissarischer Beauf
tragter in einer bestimmten Gegend, meist in einem Gau, auftrat ; 
die Gleichsetzung in pago N, in comitatu N kommt in der deut
schen Kanzlei erst 854 bis 859 vor, fehlt dann wieder bis 874 und 
wird dann regelmäßig"). Erst damit war die Grafschaftsverfassung 
als allgemeine staatliche Institution eingeführt. Ihre Einführung 
wurde in Alemannien nicht überall richtig verstanden. Abt Otmar 
von St. Gallen wollte sich gegen sie auflehnen und zu diesem Zweck 
an den Königshof reisen. Er wurde von den Grafen in Haft ge
nommen und blieb dort bis zu seinem Lebensende. Es nützte ihm 
nichts, daß er vielleicht berechtigte Klagen wegen unrechtmäßiger 
Aneignung von Klostergut durch die Grafen vorzubringen hatte. 

Die fränkische Reichsregierung beschränkte sich aber nicht auf 
die Einführung der Grafschaftsverfassung, sie führte zur gleichen 
Zeit auch die H u n d e r t s c h a f t e n e i n s). Die Hundertschaften 
hatten sicher für die G e r i c h t s v e r f a s s u n g große Bedeutung, 
nach Dannenbauer sind aber diese Hundertschaften  Centenen 
m i l i t ä r i s c h e O r g a n i s a t i o n e n \ die als Straßensicherung 
und für die Besetzung des Landes wichtig waren. Die Angehörigen 
der Hundertschaften waren Königsfreie, die gleichzeitig als Bauern 
angesiedelt wurden und wichtige Beiträge zur B e s i e d l u n g des 
Landes geleistet haben. Die Siedlungsgeschichte wird sich mit den 
Ergebnissen Dannenbauers noch eingehend beschäftigen müssen, 
weil durch seine Feststellungen ein völlig neues Bild entsteht, das 
von der Einzelforschung auf kleinste Räume bezogen und für sie 
nachgeprüft werden muß. 

Nun erhebt sich aber die Frage, welche Bedeutung die Einfüh
rung der Grafschaften und Zentenen für Alemannien gehabt hat. 

") J. P r i n z , Aren. f. Urk. Forsch. 17, S. 341, 343, 350. Th. M a y e r , 
Rhein. Viert. Jahres-Bl. 17, S. 370 ff. 

r>8) Th. M a y e r , a. a. O. S. 372 ff., 378 ff. 
59) H. D a n n e n b a u e r , Bevölkerung und Bes iede lung A l e m a n n i e n s in 

der fränkischen Zeit. Zeitschr. f. württ. Landesgesch. X I I I (1954) S. 12—37, 
bes. S. 25. 
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Sie fäl l t mit der A u f h e b u n g des a l emann i schen H e r z o g t u m s zu
s a m m e n , ha t also die v e r w a l t u n g s m ä ß i g e D u r c h d r i n g u n g A l e m a n 
niens durch die f r ä n k i s c h e Reichsgewal t und ihre B e a m t e n z u m 
Ziele, die D u r c h s e t z u n g des zent ra l i s t i schen Staa t e s gegenüber dem 
bis dahin sehr wei tgehend a u t o n o m e n A l e m a n n i e n un te r se inem 
Herzog . 

D i e f r ä n k i s c h e R e i c h s p o l i t i k h a t d i e G e s c h i c h t e 
A l e m a n n i e n s v o n A n f a n g a n ü b e r a u s s t a r k b e 
s t i m m t , ihr d ü r f t e der Z u s a m m e n s c h l u ß der kle ineren G a u  und 
A d e l s h e r r s c h a f t e n z u m a l lgeme inen „ S t a m m e s  H e r z o g t u m " zu dan
ken sein. Es ist wahrschein l ich , d a ß die a lemann i schen H e r z o g e 
r ege lmäßig von der f r ä n k i s c h e n Reichsreg ie rung e ingese tz t und 
abgese tz t w u r d e n , wenigs tens sind de ra r t i ge V o r g ä n g e m e h r m a l s 
über l i e fe r t . E b e n s o wichtig u n d e inschne idend wie die Einr ich tung 
eines a l em ann i schen G e s a m t h e r z o g t u m s w a r dessen A u f h e b u n g , 
denn es w u r d e dabe i die M a c h t g r u n d l a g e des H e r z o g t u m s endgül t ig 
und f ü r alle Folgeze i t unwiderbr ing l i ch aufge lös t . I m W e s t e n und 
im Osten sind die A d e l s h e r r s c h a f t e n der Z ä h r i n g e r und W e i f e n , 
deren Bes i t zungen abe r auch in den mi t t l e r en R a u m h ine in rag ten , 
zu u n a b h ä n g i g e n T e r r i t o r i a l s t a a t e n e m p o r g e w a c h s e n , und fas t das 
ganze l inksrhe in ische a l emann i sche Gebie t ist vom H e r z o g t u m ab
ge t r enn t w o r d e n . Die im 10. J a h r h u n d e r t neu err ichte te herzogl iche 
G e w a l t blieb nicht bei e inem Hause , i m m e r wieder wechsel ten die 

Fami l ien , aus d e n e n die H e r z o g e g e n o m m e n w u r d e n . A n Stelle 
einer z e n t r a l e n H e r z o g s g e w a l t s t iegen zahlre iche G r a f e n h ä u s e r auf , 
so daß die Einhei t l i chke i t des L a n d e s zer r i s sen wurde . Die Stam
m e s t r a d i t i o n und die einhei t l iche kirchliche Organ i sa t i on im Bistum 
K o n s t a n z ve rmoch te die W i r k u n g dieser a u f l ö s e n d e n F a k t o r e n 
nicht völlig auszugle ichen . 

Die große Zei t dieser s c h w ä b i s c h e n G r a f e n war das 
1 1. J a h r h u n d e r t , als der I n v e s t i t u r s t r e i t eine of fene Rebel
lion des D y n a s t e n a d e l s gegen den Kaise r wachrief ""'. In Loth r ingen 
und im a l emann i schen Südwes t en , also in zwei Gebie t en , in denen 
die herzogl iche G e w a l t geschwächt war , stieg die Macht des Dy
nas tenade l s , der durch ve rwand t scha f t l i che Bez iehungen eng ver
b u n d e n war , seit d e m T o d e Heinr ichs I I I . zu bedroh l i che r G r ö ß e 
au f ; es bi ldete sich eine große Liga, die bis nach T o s k a n a reichte 
und in der A u s e i n a n d e r s e t z u n g zwischen K a i s e r t u m und P a p s t t u m 

''") E. K l e b e l . Alemannischer Hochadel im Investiturstreit. Siehe 
unten S. 209 ff. 
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mit diesem zusammenarbeitete. Von Lothringen ist der zündende 
Gedanke der Kirchenreform ausgegangen, er hat zu einem Doppel
herzogtum in Alemannien und einem Gegenkönigtum im Reiche ge
führt. Hirsau und Schaffhausen standen in diesem geistigreligiösen 
Ringen in vorderster Linie. Diese Adelsliga sank dann allerdings 
zusammen, als im 12. Jahrhundert ein Ausgleich gefunden wurde. 
Im 12. Jahrhundert vermochten die Staufer das Herzogtum noch 
einmal aufzurichten und mit Hilfe der Reichsministerialität sich 
vom Drucke des Dynastenadels freizumachen. Das staufische Her
zogtum war ein königlicher Territorialstaat und ging infolgedessen 
mit dem staufischen Hause zugrunde. Rudolf von Habsburg ver
suchte, noch einmal das schwäbische Herzogtum wiederherzustellen, 
der Versuch ist über die Erwerbung von nicht sehr ausgedehnten 
Besitzungen durch die Habsburger nicht hinausgediehen. Von da 
ab war das Schwabenland das getreueste Abbild der ganzen, wunder
lichen Kompliziertheit der Reichsverfassung mit Fürsten, Grafen 
und Herren, Bischöfen, Äbten und Pröpsten, Reichsrittern, Reichs
städten und Reichsdörfern, mit Ritter und Städtebünden bis zu 
der sich vom Reiche loslösenden Schweizer Eidgenossenschaft. 

Das 12. Jahrhundert hat aber noch einmal die g e o p o l i t i s c h e 
S t e l l u n g u n d F u n k t i o n A l e m a n n i e n s gezeigt. Aleman
nien war eine G r e n z l a n d s c h a f t für das deutsche Reich im 
engeren Sinne, es war eine zentrale Landschaft, sobald jene Ver
bindung von Deutschland, Italien und Burgund hergestellt wurde, 
die dem frühen und hohen Mittelalter ihren Stempel aufgedrückt 
hat. Schon auf der Rückkehr Ottos d. Gr. aus Italien nach der Er
werbung der italienischen Königskrone traf er Maßnahmen, die die 
ungestörte Verbindung dorthin sichern sollten61). Kirchliche An
stalten, die Bistüme von Chur und Konstanz, daneben verschiedene 
Klöster sind damals reich ausgestattet worden, sie sollten die 
Alpenpässe und ihre Zugänge hüten. In der Salierzeit wurden auch 
die Westalpenpässe stärker benützt, die verwandtschaftlichen Be
ziehungen zu den Markgrafen von Susa sicherten Heinrich IV. im 
entscheidenden Augenblick vor Canossa den Weg nach Italien. Die 
staufische Alpenpaßpolitik weist ganz neue Grundzüge auf, sie ent
spricht völlig der neuen Staatsform, dem institutionellen Flächen

B1) Vgl. H. B ü t t n e r , G r a f G u n t r a m a m O b e r r h e i n . O b e r r h e i n . H e i m a t 
(141) S. 120 ff . ; der s . : K l o s t e r Disen t i s , das Blen io t a l u n d Fr i ed r i ch Bar
b a r o s s a . Zei t schr . f. Schweiz. Kirchengesch ich t e 47 (1953) S. 47—63, sowie 
den Bei t r ag ü b e r : D i e A l p e n p a ß p o l i t i k F r i e d r i c h B a r b a r o s s a s in diese r 
S a m m l u n g , s iehe u n t e n S. 243 ff. 
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Staat, die auch von den Königen übernommen wurde. An die Stelle 
der aristokratischen Reichsverfassung trat eine den Reichsministe
rialen übertragene Reichsverwaltung. 

Diese Politik griff aber noch weiter; die vielen K ö n i g s f r e i e n , 
die allenthalben im Reiche zu militärischem Dienst angesiedelt wur
den, bildeten seit der merowingischen Zeit den Grundstock der 
freien Bauern, der G e m e i n f r e i e n , wie sie mit einem modernen 
Kunstwort auch genannt worden sind62). Alemannien, das sehr früh 
eng in den fränkischen Staat eingegliedert worden ist, weist eine 
besonders hohe Anzahl von freien Bauern auf, hier haben sich, 
ebenso wie in Tirol, Westfalen und Friesland, die freien Bauern in 
größerer Anzahl erhalten als sonst irgendwo. Eine ganze Reihe von 
Fragen müssen in bezug auf diese Eigenheit gestellt und beantwor
tet werden. Die wichtigste Frage scheint mir die zu sein, ob die im 
hohen und späteren Mittelalter auftauchenden Freien durchwegs 
Abkömmlinge dieser Königsfreien aus der fränkischen Zeit waren 
oder ob die alten Königsfreien, die vielfacht unter die Herrschaft 
von Klöstern usw. gekommen sind, ihre Freiheit dadurch verloren 
haben und dafür neue „Freie" dazugekommen sind. Soweit wir 
heute sehen, läßt sich diese Frage nicht mit einem einfachen Satz 
beantworten, weil in manchen Gegenden die Freiheit erhalten ge
blieben sein dürfte, während sie in anderen verschwunden ist. Eine 
Überantwortung solcher Freier an ein Kloster ist vielfach nachweis
bar6^, das heißt aber nicht, daß diese ehemaligen Königsfreien, nun
mehr Gotteshausleute ihre Sonderstellung völlig eingebüßt haben. 
Es ist eine Frage für sich, ob man sie auch weiterhin als Freie 
bezeichnen soll. In den alemannischen Gebieten, besonders im Ge
birge, haben sich sehr früh mehr oder weniger freie Genossen
schaften herausgebildet, die sich zu Gemeinden entwickelten und 
allmählich den Grundherrschaften ihre Hoheitsrechte abnahmen. 
Anderseits ist es aber auch gewiß, daß sehr oft die Leute, die die 
Rodung in bisher unbewirtschaftetem Gebiet übernahmen, mit 
weitgehenden Rechten ausgestattet, daß sie „Freie" wurden. Mit 
dieser Bezeichnung war nicht ein allgemein gleicher Stand ver

62) B r u n n e r - v . S c h w e r i n , Deutsche Rechtsgeschichte II2 , S. 290, 
313. v. S c h w e r i n — H. T h i e m e , Deutsche Rechtsgeschichte, 4. Aufl. 
(1950) S. 47. Vgl. die in Anm. 15 a n g e g e b e n e n Arbeiten. 

83) Vgl. W a r t m a n n , Nr. 312, Quel lenwerk z. Entst. d. Schweiz. Eid
genossenschaf t I Nr. 10. G. B o e s c h , D i e Königs fre i en von Emmen
Luzern. Aus Verfassungs  und Landesgeschichte. Festschrift für Theodor 
Mayer II (1955) S. 69—76. 
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b u n d e n , der u n g e f ä h r d e m entsprach , was wir h e u t e als „ F r e i " 
bezeichnen. Die en t sche idende F r a g e war , was diese „ F r e i e n " aus 
ih ren Privi legien zu machen v e r s t a n d e n , ob sie ihre Sonders t e l lung 
zu b e w a h r e n vermoch ten , ob sie u n t e r d e m Druck s t a r k e r G r u n d 
h e r r e n e inbüß ten , ob sie den Schutz der s taa t l ichen Obrigke i t f a n d e n 
und als s taa t l iche U n t e r t a n e n „ f r e i " bl ieben o d e r ob sie ih re Frei
hei t zu se lbs tänd iger pol i t i scher H a n d l u n g s f r e i h e i t auszuwe i t en 
v e r s t a n d e n . Als Besonde rhe i t dieser Fre ihe i t wird m a n im all
geme inen den b e s o n d e r e n Ger i ch t s s t and u n d a u ß e r d e m die Ver
pf l ichtung zur Z a h l u n g von Steue rn an die I n h a b e r der öffentl ich
rechtl ichen, der s taa t l ichen H o h e i t beze ichnen d ü r f e n . Diese F r a g e n 
sind h e u t e noch nicht völlig klar b e a n t w o r t e t , a b e r die G r u n d l i n i e n 
sind gesichert , die Spez ia l fo r schung wird noch manche E i n z e l f r a g e n 
f ü r b e s t i m m t e kle inere o d e r g r ö ß e r e L a n d s c h a f t e n un te r suchen und 
a u f k l ä r e n müssen . A l e m a n n i e n ist in dieser Hinsicht ein besonde r s 
i n t e r e s san t e r u n d l ehr re icher R a u m , weil er die g r ö ß t e Mann ig 
fa l t igke i t a u f w e i s t , h ie r h a t es a l te f r e i e Königs l eu te , a b e r dane
ben auch R o d u n g s f r e i e aus versch iedenen E p o c h e n gegeben, hier 
s ind viele Fre i e u n t e r die H e r r s c h a f t von G o t t e s h ä u s e r n g e k o m m e n , 
hier s ind straff organ i s i e r t e s taa t l iche Gebi lde e n t s t a n d e n , die an 
der E r h a l t u n g u n d G e w ä h r u n g der „ F r e i h e i t " der U n t e r t a n e n ein 
eigenes poli t isches In t e r e s se h a t t e n , h ie r s ind die „ F r e i e n B a u e r n " 
schließlich sogar zur se lbs t änd igen S t a a t s g r ü n d u n g gekommen 8 4 ) . 

Es w a r nicht die Absicht dieser k n a p p e n A u s f ü h r u n g e n , eine 
Übers ich t ü b e r die a l emann i sche Geschichte zu geben, es sol l ten nur 
G r u n d l a g e n u n d G r u n d f r a g e n v o r g e f ü h r t w e r d e n . D a s H a u p t p r o 
b lem w a r dabe i die F r a g e : W a s h a t der a l emann i sche R a u m und 
was h a b e n seine B e w o h n e r von sich aus he rvo rgeb rach t , was h a b e n 
sie e inem g r ö ß e r e n G a n z e n , d e m deutschen Volk und dem Abend
l and ü b e r h a u p t gegeben, was h a b e n sie abe r von dieser größe ren 
G a n z h e i t a n A n r e g u n g e n u n d Richt l in ien e m p f a n g e n ? D a s Ziel 
dieser F o r s c h u n g aber h e i ß t : Deut sche u n d abend länd i sche Ge
schichte im a lemann i schen R a u m , a lemann i sche Geschichte als Glied 
der deutschen u n d abend länd i schen Geschichte . 

64) Vgl. Th. M a y e r , Bemerkungen und Nachträge zum Problem der 
freien Bauern. Zeitschr. f. württ. Landesgesch. XIII . (1954) S. 46—70. 


