
Die gräfliche Burgenverfassung in Flandern im Hoch?nittelalter 

V O N A D R I A A N V E R H U L S T 

Die Burgen im mittelalterlichen Flandern sind bis jetzt überwiegend in Hinsicht auf 
die Entstehung der mittelalterlichen Stadt oder auf die Verfassung der Grafschaft un
tersucht worden Einige Forschungen haben sich jedoch mit der Entstehung, Ver
breitung und baulichen Entwicklung der flämischen Burgen an sich befaßt *). Archäo
logische und architektonische Untersuchungen aber sind durchaus selten 3). Wir wol

1) Wicht ige allgemeine Darste l lungen: H. PIRENNE, Les villes f lamandes avant le X l l e siecle, 
in: Annales de l 'Est et du N o r d , I, 1905, neugedruckt in: DERS., Les villes et les inst i tut ions ur 
baines, I, ParisBrüssel, 1939, S. 123—141. — F. L. GANSHOF, Over s tadsontwikkel ing tussen 
Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen, AntwerpenBrüssel , 1944 2. — F. PETRI, Die Anfän
ge des mittelal terl ichen Städtewesens in den Nieder landen und dem angrenzenden Frankreich, 
in: Studien zu den Anfängen des europäischen Städtewesens (Vor t r rForsch 4), 1958, 
S. 227—295. — H. VAN WERVEKE, De Steden. Onts taan en eerste groei, in: Algemene Geschie
denis der Neder landen , II, Utrech t An twerpen , 1950, S. 180—202. 
2) Grundlegend in dieser Hinsicht : H . VAN WERVEKE, »Burgus«: Versterking of nederzet t ing?, 
Brüssel, 1965 (Verhandel, Kon. Vlaamse Academie van Belgie, Klasse der Let teren, N r . 59). — 
Allgemeine Darstel lungen: A. VERHULST, De grafel i jke burch ten in Viaanderen van de IXe tot 
de X l l e eeuw, in: Neder landse Kastelenstichting. Jaa rboek je 1966, S. 13—38. — P. FEUCHERE, 
Les castra et les noyaux preurbains en Artois du IXe au X l e siecle, Arras, 1949. — F. VERCAU
TEREN, E t ü d e sur les civitates de la Belgique Seconde, Brüssel, 1934. — J. F. VERBRUGGEN, H e t 
leger en de vloot van de graven van Viaanderen vanaf het ontstaan to t in 1305, Brüssel, i960 
(Verhandel. Kon. Vlaamse Academie van Belgie, Klasse der Let teren, N r . 38). — L. VOET, De 
middeleeuwse vorst , in: Flandria Nost ra , V , Antwerpen , i960. — Besondere Untersuchungen 
über einzelne Städte und Burgen oder f ü r bes t immte Perioden werden wei ter unten zitiert . 
3) Allgemeine Darstel lung: E. DHANENS, Kastelen in Belgie (mit Litera turangabe, doch über 
wiegend kunsthistorisch) in: Spiegel Historiael, VII , 6, 1972, S. 341—349. — Archi tektonische 
Untersuchungen: P. HELIOT, Sur les residences princieres bäties en France du Xe au X l l e 
siecle, in: Le Moyen Age, 61, 1955, S. 27—61; A. VERPLAETSE, L'arch i tec ture en Flandre entre 
900 et 1200 d'apres les sources narrat ives contemporaines , in: CahCivil isMediev 8, 1965, 
S. 25—41. — Archäologische Untersuchungen : A. L. J. VAN DE WALLE, Histor isch en archeolo
gisch onderzoek van het por tus Eename, in: Handel ingen Maatschappi j v. Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent , nieuwe reeks II 1945, S. 37—55. — DERS., D e archeologische opgra
vingen in het oud s tadscentrum te Antwerpen , in: Antwerpen . Ti jd sch r i f t der Stad Antwerpen , 
VI, i960, S. 48-61 . 
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len in der nachstehenden allgemeinen Darstel lung versuchen, nicht n u r die Rolle der 
Burgen in der Verfassungs- und Rechtsgeschichte der mittelalterl ichen Grafschaf t 
Flandern zu beleuchten, sondern auch ihrer eigenen Entwicklung , v o m typologischen 
Gesichtspunkt her, Aufmerksamke i t zu widmen . Die Lage der Forschung nöt igt über
dies dazu, den Blick auf die g r ä f l i c h e n Burgen zu beschränken. 

Die Geschichte der mittelal ter l ichen Burgen in Flandern fängt E n d e des 9. Jah r 
hunder ts , in der Zei t der Normannene infä l le , an. O b w o h l einige Befest igungen römi
schen Ursprungs , wie das castellum in O u d e n b u r g bei Oostende und vielleicht auch in 
Aardenburg , noch zu jenem Z e i t p u n k t eine gewisse Rolle in der Verteidigung der 
Nordseeküs te gegen die N o r m a n n e n gespielt haben dür f t en w u r d e n die ältesten 
mittelal ter l ichen Burgen erst gegen E n d e des 9. Jahrhunder t s err ichtet 5). Diese An
fangsphase der f lämischen Burgenentwick lung w u r d e vor einigen Jah ren von H. van 
Werveke eingehend u n t e r s u c h t 6 ) . Aus seiner Arbei t ergibt sich, daß in den Jahren 
879—883, als die N o r m a n n e n g e f a h r besonders drohend war, am Rande der Küstenebe
ne, auf der Grenze von Geest und Marsch , nämlich in Bourbourg , SintWinoksbergen, 
Veurne, Oostburg , Souburg und Midde lburg runde Burgen gebaut wurden , deren 
G r u n d r i ß gewissermaßen aus alten oder modernen Stadtplänen oder anhand von L u f t 
bildern zu erkennen ist. Sie gehör ten alle dem gleichen Typ der Ringburg an, hat ten 
einen Durchmesser von 200 Mete rn und waren von einem Erdwal l und einem brei ten 
Graben umgeben. Van Werveke glaubt, sie mit den in einer bekannten Stelle der Mira
cula sancti Bertini e rwähn ten castella recens facta gleichsetzen zu dürfen , da letztere, 
wegen der Dat ie rung dieser Quelle, kurz vor 891 erbaut w o r d e n sein müssen 7). Ih re r 
Funkt ion nach waren es Fluchtburgen, w o die Bevölkerung der U m g e b u n g im Not fa l l 

4) J . MERTENS, O u d e n b u r g en de Vlaamse kus tv lakte t i jdens de Romeinse per iode , in: Biekorf , 
LIX, S. 321—340, auch als S o n d e r d r u c k in der Reihe Archaeologica Belgica, N r . 39, Brüssel, 
1958; DERS., O u d e n b u r g et le Li tus Saxonicum en Belgique, in: Hel in ium, II, 1962, S. 51—62. 
U b e r A a r d e n b u r g : D. DE VRIES, T h e E a r l y H i s t o r y of A a r d e n b u r g to 1200, in: Ber ichten Ri jks 
dienst O u d h e i d k u n d i g Bodemonde rzoek , 18, 1968, S. 227260 . — VAN WERVEKE, Burgus (wie 
A n m . 2 ) , S. 45. 
5) F. VERCAUTEREN, C o m m e n t s 'es t on d e f e n d u au I X e siecle dans l ' empi re f r a n c con t re les in
vasions n o r m a n d e s ? in: Annales du X X X e Congres de la Födera t ion archeologique et his tor ique 
de Belgique, Brüssel, 1936, S. 117—132. — A. D'HAENENS, Les invasions n o r m a n d e s en Belgique 
au IXe siecle, L ö w e n , 1967 (Un iv . de Louva in . Recuei l de Travaux d 'His t . et de Phil. , 4e 
serie, Fase. 38). 
6) H . VAN WERVEKE, D e ouds te b u r c h t e n aan de Vlaamse en de Z e e u w s e kust , Brüssel, 1965 
(Medede l ingen Kon . Vlaamse Academie van Belgie, Klasse de r Let te ren , X X V I I , N r . 1). Diese 
Arbe i t schl ießt sich einer äl teren U n t e r s u c h u n g an v o n J . HUIZINGA, Burg en Kerspel in 
Walche ren , in: Medede l ingen Konink l i jke Academie van W e t e n s c h a p p e n , afdel. Let t . 80, Serie B, 
N r . 2, A m s t e r d a m , 1935, n e u g e d r u c k t in: J . HUIZINGA, Verzamelde W e r k e n , I, Haar l em, 

1948, S. 526553 . 
7) Vgl . VERCAUTEREN, C o m m e n t s 'es t on d e f e n d u (wie A n m . 5), S. 130. 
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Abb. i Burgen in Flandern bis zum n . Jh. 1. Befestigung römischen Ursprungs 
2. Runde Burg 
3. Burggräf l iche Befestigung 

4. Adl ige Burg 
5. Kaiserliche, gräfl iche und 

adlige Burgen im östlichen Grenzgebiet 
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Abb. 2 Gräflicher Burgbezirk in Gent. Der Schwerpunkt des Burgbezirks im Südwesten besteht 

aus: einem viereckigen Gebäude (X.-XI. Jh.) (A); gräfliche Residenz aus Holz 
(XII. Jh.) (B); Burgkirche (C); gräfliches Stift (D) 
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eine Z u f l u c h t f inden konnte. Der gräfl iche U r s p r u n g dieser Burgen ist nach van W e r 
veke, im Gegensatz zu f rühe ren Ans ich ten 8 ) , unsicher, obwoh l ihre gleichförmige 
Anlage und ihre gleichmäßige Verbrei tung über die ganze Küstenebene ve rmuten läßt, 
daß eine einheitliche Initiative ihrer Er r i ch tung zugrunde gelegen hat . Van Werveke 
ist t ro tzdem der Meinung, daß die E r r i c h t u n g dieser castella vor dem Ze i tpunk t stat t 
fand, an dem Graf Baldwin II. die M a c h t in den nördl ichen Gauen Flanderns an sich 
zog. D e m n a c h d ü r f t e der Graf nur einer un te r den adligen H e r r e n gewesen sein, die 
zu dem Bau dieser Ringburgen angeregt haben 9). 

Dieser wicht igen und ganz neuen Schlußfolgerung soll m a n jedenfalls Rechnung 
t ragen bei der Unte r suchung des Ursprungs der Burgen, die anderswo in Flandern u m 
dieselbe Zei t err ichtet wurden . 

Nament l ich t r i f f t diese Über legung hinsichtlich der Befest igung der SanktVaast
Abtei in Arras zu, die von Kaiser Karl dem Dicken 885 genehmigt w u r d e und in der 
die lokale Geistlichkeit eine Rolle spielte Io ) . Auch bei der Befest igung der Frauenkir
che auf dem Hügel von SaintOmer , die einige Jahre vor 891 d u r c h g e f ü h r t wurde , er
griff die lokale Bevölkerung, geleitet von den t ro tz der Normannene in fä l l e zurückge
bliebenen Angesehenen, die Init iative 

Ganz ungewiß hingegen ist in dieser Hinsicht der U r s p r u n g der Burg zu Brüg
ge I2 ) . Fest steht, daß im Jah re 892 in Brügge eine Befest igung bestand, die der Graf 
von Flandern innehatte. O b w o h l ihre damalige Form und ihr Alter unbekann t sind, 
darf angenommen werden, daß sie nicht eine der kurz zuvor angelegten Ringburgen 

8) PIRENNE, Les villes f l amandes (wie A n m . 1), S. 17—18 (S. 129—130 des N e u d r u c k s ) . — 
J. DHONDT, H e t onts taan van he t v o r s t e n d o m Viaande ren , in: RevBelgPhi lo lHis t 21, 1942, 
S. 79—83. — H . SPROEMBERG, Residenz u n d T e r r i t o r i u m im nieder ländischen R a u m , in: 
R h e i n V j b l l 6, 1936, w i e d e r a b g e d r u c k t in: H . SPROEMBERG, Beiträge zur belg ischn ieder ländi 
schen Geschichte , 1959, S. 246 f. 
9) VAN WERVEKE, O u d s t e Burch ten (wie A n m . 6), S. 18—19. 
1 0 ) VERCAUTEREN, C i v i t a t e s ( w i e A n m . 2 ) , S. 1 9 1 . — VAN W E R V E K E , B u r g u s ( w i e A n m . 2 ) , 

S. 36. 
11) H . VAN WERVEKE, At i l existe des fo r t i f i ca t ions ä S a i n t  O m e r an te r i eu remen t a 878—881, 
in: RevBelgPhi lo lHis t 41, 1963, S. 1065—1090. — DERS., Burgus (wie A n m . 2), S. 68—69. 
12) Ü b e r die Burg v o n Brügge gibt es eine ausgedehnte Li t e r a tu r : F. L. GANSHOF, Iets over 
Brügge gedurende de precons t i tu t ione le per iode van h a a r geschiedenis, in: N e d e r l a n d s c h e Histo
r iebladen, I, 1938, S. 281—303. — J . DHONDT, D e vroege t opogra f i e van Brügge, in: Hande l in 
gen Maatsch . Geschiedenisen en O u d h e i d k u n d e te Gent , n i e u w e reeks 11, 1957, S. 3—30. — 
A. VERHULST, Les origines et l 'h is toi re ancienne de la ville de Bruges ( IXe — X l l e siecle), in: 
Le M o y e n Age 66, i960, S. 37—63. — A. C. F. KOCH, Brugge ' s t opogra f i s che on twikke l ing t o t 
in de i2e eeuw, in: Hande l ingen v / h genoo t schap Societe d ' E m u l a t i o n te Brügge 99, 1962, 
S. 5—67. — E. I. STRUBBE, Van de eerste naa r de tweede omwal l ing van Brügge, in: H a n d e l . 
Soc. d 'Emula t i on te Brügge 100, 1963, S. 271—300. — N . HUYGHEBAERT, Iper ius et la Transla
t ion de la rel ique du SaintSang ä Bruges, ib idem, S. 110—187. 
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war, t ro tz der Lage von Brügge am Geest rand der Küstenebene. Der G r u n d r i ß der 
Burg von Brügge w a r nämlich viereckig und ist dem G r u n d r i ß des römischen castel
lum in Oudenburg , 18 Kilometer westlich von Brügge, sehr ähnlich. O b sie ebenfalls 
auf ein römisches castellum zurückgeht , kann mangels archäologischer Ausgrabungen 
bis jetzt nicht bewiesen werden . D o c h scheint eine solche Annahme, nach Forschungen 
die noch im Gange sind, nicht ganz ausgeschlossen zu sein '3). Jedenfal ls ist die vier
eckige Form der Burg quel lenmäßig erst im Jah re n 2 7 belegt. Sie ist aber älter und 
geht wahrscheinl ich mindestens auf die Zei t Graf Balduins V. (1035—1067) zurück, 
als nach einer zuverlässigen Uber l ie fe rung , mit Steinen die aus dem zerfal lenen castel
lum von O u d e n b u r g geholt wurden , die Burg von Brügge erneut befestigt w u r d e 

Ebenso komplizier t und problemat isch ist die Entstehungsgeschichte der Burg in 
Gent . Aus einer von van Werveke und mir angestellten Unte r suchung "5) ergab sich, 
daß dieses in der zweiten Häl f t e des 10. Jah rhunde r t s als neu (novum) bezeichnete ca
stellum, seiner Form nach nicht mit der von Pirenne zum klassischen Typ des gräfli
chen Castrum erhobenen Burg von Brügge l 6 ) gleichzusetzen ist. Das vor 939 angeleg
te Gente r castellum hat te die Form einer länglichen Insel, die an vier Seiten von 
Wasser läufen umschlossen wurde , nämlich von Leie, Lieve, Leer touwersgrach t und 
Schipgracht . Unentschieden bleibt bis jetzt die Frage, ob man entweder die Absicht 
gehabt hat, vorher bestehende natür l iche Wasserläufe als Verteidigungselement zu be
nutzen, t ro tz der Länge der auf diese Weise geschaffenen natür l ichen Verteidigungsli
nie, oder ob man eine dor t vorhe r befindl iche Siedlung von H a n d w e r k e r n in ein Ver
teidigungssystem hat aufnehmen wollen und dazu natürl iche Wasserläufe durch Grä
ben mite inander verbunden hat. Jedenfal ls w a r die von den Wasserläufen gebildete 
Verteidigungslinie ziemlich schwach. Der Schwerpunk t der Verteidigung lag somit 
auch anderswo, nämlich im südwest l ichen Teil der Insel. Längst vor 1180, als hier das 
noch heute bestehende Grafensch loß gebaut wurde , stand hier ein gut befestigtes mit 
vorgeschobenen Verteidigungselementen versehenes viereckiges Gebäude, das im 
10. J a h r h u n d e r t wahrscheinl ich aus Holz, im 11. J a h r h u n d e r t aber aus Stein aufgebaut 
war . Anders als in Brügge, w o nach der Bildsprache Pirennes, eine »carapace« oder 
starke Schale, nämlich eine 15 Mete r hohe Mauer , die wichtigsten Organe des politi

13) Freundliche Mitteilung von Herrn H. Thoen, der darüber an der Universität Gent eine 
Doktordissertation unter Leitung von Prof. Dr. S. J. Laet vorgelegt hat. 
14) DHONDT, Vroege topografie (wie Anm. 12). — H. ANECA, Het slopen van het Castrum te 
Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brügge, in: RevBelgPhilolHist 42, 1964, 
S. 1292—1305. 
15) H. VAN WERVEKEA. VERHULST, Castrum en Oudburg te Gent. Bijdrage tot de oudste 
geschiedenis van de Vlaamse Steden, in: Handel. Maatsch. Gesch. en Oudheidk. Gent, nieuwe 
reeks 14, i960, S. 362 (mit Verzeichnis aller früheren Arbeiten). Vgl. zuletzt auch: A. VER
HULST, Die Frühgeschichte der Stadt Gent, in: Edith Ennen, Bonn, 1972. 
16) PIRENNE, Les villes flamandes (wie Anm. 1). 
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sehen und wirtschaf t l ichen Lebens umschloß, w u r d e der Kern der Verteidigung der 
Genter Burg von einer neben und zwischen diesen Organen sich bef indenden Befesti
gung gebildet. Außer diesem südwestl ichen Kern u m f a ß t e die Gente r Burginsel, anders 
als in Brügge, überdies noch eine schon oben erwähnte Siedlung von H a n d w e r k e r n , 
die älter w a r als die eigentliche Stadt auf dem rechten U f e r der Leie. 

Diese neuen Ergebnisse der von van Werveke und mir angestellten Unte r suchung 
vereinfachen somit überhaup t nicht die Lösung des Problems des Ursprungs der 
ältesten f lämischen Burgen. Geradezu bleibt noch immer die Frage ungelöst , wie alt 
das Gente r castellum w a r und w e r zu seiner Er r i ch tung angeregt hat. W i r wissen nur , 
daß seine G r ü n d u n g gewissen Ereignissen die zwischen 911 und 937 s ta t t fanden, vor
angeht. Mit wievielen Jahren oder Jahrzehn ten aber? Anderersei ts steht fest, daß w ä h 
rend der ersten Jahrzehnte des 10. Jah rhunder t s der Graf von Flandern das Gente r ca
stellum innehatte. O b es aber auch v o m Grafen err ichtet w o r d e n war , bleibt ganz da
hingestellt, denn andere Möglichkei ten, z. B. eine Er r i ch tung durch den w ä h r e n d der 
2. Häl f t e des 9. Jahrhunder t s mit der Verteidigimg der Gente r Gegend gegen die N o r 
mannen beauf t rag ten Laienabt der SanktBavoAbtei , sind gar nicht undenkbar '7). 

Hinsichtl ich der ältesten, Ende des 9. Jah rhunder t s err ichteten f lämischen Burgen 
soll somit hinfor t ernstlich der Wahrscheinl ichkei t Rechnung getragen werden , daß 
nicht alle damals anläßlich der Normannene infä l l e err ichteten castra und castella vom 
Grafen angeregt worden sind. 

Viele dieser Burgen aber sind wenig später, A n f a n g des 10. Jah rhunde r t s gräf l icher 
Besitz geworden und sind zu Z e n t r e n gräf l icher Verwal tung und gräf l ichen Gerichts 
eingerichtet worden . Die lange und kräf t ige Regierung Graf Arnul fs I. des G r o ß e n 
(918—965) dür f t e in dieser Hinsicht von hervor ragender Bedeutung gewesen sein, ob
wohl wenig darüber bekannt ist, es sei denn, daß dieser Graf in Brügge lS) und viel
leicht auch in Douai 'sO zu Befestigungsarbeiten angeregt hat. 

Beim Tod Arnul fs 965 w u r d e die Grafscha f t aber von einer Krise der gräfl ichen 
Gewal t get rof fen , die die Er r i ch tung von zahlreichen Befest igungen durch adlige H e r 
ren ermöglicht und sogar gefö rde r t hat 2°\ Besonders im Süden der Grafschaf t , im 
heutigen Nordf rank re i ch , w a r dies der Fall und zwar in Artois w o 975/77 die Burg 
von Lens und 995/1012 die Burg von Bethune erscheinen. W ä h r e n d der Regierung 
Graf Balduins IV. (988—1035), der den südlichen Teil der Graf scha f t prakt isch völlig 
seiner Mach t entfallen ließ, u m seine ostwär ts gerichtete Expansionspoli t ik durchzu
führen , dehnte sich diese Bewegung im Artois noch aus. K u r z nach dem J a h r 1000 er

1 7 ) V g l . VERHULST, F r ü h g e s c h i c h t e ( w i e A n m . 1 5 ) . 

1 8 ) ANECA, O u d e n b u r g ( w i e A n m . 1 4 ) . 

19) FEUCHERE, Les castra et les noyaux pre-urbains (wie Anm. 2), S. 8 und 26—27, Anm. 29. 
20) J. DHONDT, Viaanderen van Arnulf de Grote tot Wil lem Clito, 918—1128, in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden II, Utrecht-Antwerpen, 1950, S. 72—75. 
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scheinen dort überall adlige Burgen, u. a. in Aubigny und SaintPol "). Inzwischen 
waren ab 973 an der Ostgrenze der Grafschaft, auf dem rechten Ufer der Scheide, 
vom deutschen Kaiser Burgen errichtet worden in Valenciennes, Ename und Antwer
pen **>. Dieser Drohung trat Graf Balduin IV. während der 2. Hälfte seiner Regie
rung entgegen: er errichtete um 1030 gegenüber der naheliegenden kaiserlichen Burg 
in Ename eine Burg in Oudenaarde 2^ und konnte sich schließlich auch der Burgen 
von Valenciennes und Ename bemächtigen, so daß er den wirtschaftlich wichtigen 
Lauf der Scheide beherrschte. Sein Nachfolger Graf Balduin V. konsolidierte diese 
Machtausdehnung und erweiterte sie noch. Er wurde von Heinrich III. mit der Burg in 
Antwerpen belehnt, ließ die Burg zu Ename abreißen und stiftete an ihrem Ort eine 
Abtei24). Nachdem er vom deutschen Reich das Gebiet bis an die Dender endgültig 
erobert hatte, errichtete sein Sohn Balduin VI. zu Geraardsbergen an der Dender eine 
Burg 25). Stromabwärts der Dender aber, in Aalst und Dendermonde, waren von eini
gen adligen Herren eigene Burgen gebaut worden als Mittelpunkte von Herrschaften, 
die der Graf nur nominal seiner Macht unterstellen konnte, indem er sie als von ihm 
gehaltene Lehen anerkannte l6K Diese forthin vom Grafen abhängigen Vasallen hatten 
ihre Burgbezirke als Vögte der zwischen Scheide und Dender gelegenen Domänen der 
Genter SanktPeter und SanktBavoabteien aufgebaut2?). Auch im südlichen Teil der 
Grafschaft hatten Klostervögte wie die oben erwähnten Herren von Bethune während 
der schwachen gräflichen Regierung vom dritten Viertel des 10. bis in das zweite Vier
tel des 11. Jahrhunderts ihre Macht ausgedehnt281. Territorialer Ausgangspunkt dieser 

2 1 ) FEUCHERE, L e s c a s t r a ( w i e A n m . 2 ) , S. 9 — 1 0 u n d 2 7 — 3 0 . — R . FOSSIER, L a t e r r e e t l e s 

h o m m e s en Picardie , II , Par i s Löwen , 1968, S. 477—534. 
22) H . FRANZ — REINHOLD, Die M a r k e n Valenciennes, E e n a m e u n d A n t w e r p e n , in: Rhein 
V j b l l , 10 , 1 9 4 0 , S. 2 2 9 — 2 7 6 . — D H O N D T , V i a a n d e r e n ( w i e A n m . 2 0 ) , S. 7 4 — 8 0 . 

23) J . DHONDT, H e t on t s t aan van O u d e n a a r d e , in: Hande l . Geschied en O u d h e i d k u n d i g e Kr ing 
van O u d e n a a r d e , X, 1952, S. 50—80. — M . HOEBEKE, O u d e n a a r d e , in: Belgische Steden in 
relief, Brüssel, 1965, S. 263—274. — DERS., D e midde leeuwse oorkonden taa l te O u d e n a a r d e , 
G e n t , 1968, S. 3—7. 
24) U b e r diese Ereignisse : F. L. GANSHOF, Les origines de la Flandre Imper ia le , in: Annales de 
la Soc. Roya le d 'Archeo l . de Bruxelles, 46, 194243 . Z u r Burg in A n t w e r p e n : VAN DE WALLE 
(wie A n m . 3) u n d VAN WERVEKE, Burgus (wie A n m . 2), S. 4 6  4 8 . Z u r B u r g in E n a m e : VAN 
DE WALLE (wie A n m . 3) u n d L. MILIS, D e abdi j van E n a m e in de Midde leeuwen , in: Hande l . 
Maatsch . Gesch. en O u d h e i d k . te Gent , n ieuwe reeks 15, 1961, S. 2—3. 
25) F. BLOCKMANS, D e z o g e n a a m d e s tadskeure van G e r a a r d s b e r g e n van tussen 1067 en 1070, in: 
Bullet in Commiss ion Royale d 'His to i re , C V I , 1941, S. 1—93. 
26) A. C. F. KOCH, H e t land tusschen Scheide en D e n d e r v o o r de in l i jv ing bij Viaanderen , in: 
Hande l . Gesch ied en O u d h e i d k u n d i g e K r i n g van O u d e n a a r d e , 1956, S. 5 6  7 3 . — E. WARLOP, 
D e V l a a m s e Adel v o o r 1300, I, H a n d z a m e , 1968, S. 156—178. 
27) L. SEVENS, Les premie r s seigneurs d 'Alost , de B o r n e m et de T e r m o n d e , in: Annales de la 
Societe roya le d 'Archeo log ie de Bruxelles, 46, 1942—43, S. 161—165. 
2 8 ) W A R L O P , V l a a m s e A d e l I ( w i e A n m . 2 6 ) , S. 1 6 2 — 1 6 4 . 
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Vogteigewalt w a r meistens die Burg, die der Klostervogt inmit ten des Grundbesi tzes 
der ihm unterstel l ten Abtei err ichtet hatte. Aus ihrer ursprüngl ich schützenden Rolle 
entwickelte sich diese Burg rasch zum Ins t rument von Bedrückung und widerrecht l i 
cher Besitzaneignung, nicht nur zum Nachte i l der Klos terdomänen und ihrer Bevölke
rung, sondern auch zum Schaden der gräfl ichen Gewal t . Diesem Bestreben der Klo
stervögte ist vor allem Graf Balduin V. (1035—1067) energisch entgegengetreten. E r 
hat den Vögten Anordnungen auferlegt , die ihnen best immte Abgaben und Ein fo rde 
rungen, u. a. f ü r militärische Zwecke , gewähr ten , doch die andererseits ihnen die E r 
r ich tung von Befest igungen ohne gräf l iche Genehmigung verboten 2?). Ganz allge
mein ist es den Grafen übrigens gelungen, die Regel durchzusetzen, daß keiner das 
Recht hatte, ohne Genehmigung des G r a f e n eine Befest igung zu err ichten. Anläßlich 
des Gottesfr iedens von 1092 hat Graf Robrech t der Friese sie nochmals ausdrücklich 
formul ier t , und während des 12. Jah rhunder t s haben die G r a f e n aus dem elsässischen 
Haus energisch die H a n d darauf gehalten 3°). Z u den wicht igsten M a ß n a h m e n im 
Rahmen dieser auf die Beherrschung des Burgenwesens gerichteten gräfl ichen Politik des 
11. Jahrhunder t s gehör t andererseits die von Balduin IV. und Balduin V. d u r c h g e f ü h r 
te neue terri toriale Gliederung der Graf scha f t *x), w u r d e n doch die alten karolingi
schen Gaue durch neue Verwaltungsbezirke ersetzt, deren Mit te lpunkt eine gräfl iche 
Burg w a r und die daher castellatura, später casteXlania (n. kasselrij) genannt wurden . 
Nich t n u r ältere Burgen w u r d e n als Mit te lpunkt dieser neuen Burgbezirke eingerich
tet, sondern auch neue Burgen w u r d e n zu diesem Z w e c k gebaut: als Beispiele seien 
Lille, Ypern, Aire und Bapaume genannt In diesen Burgen hat ten Burggrafen (ca-
stellani) als gräfl iche Verwal ter ihren Sitz. 

29) A. C. F. KOCH, D e rechterlijke organisatie van het graafschap Viaanderen tot in de 13c 
eeuw, A n t w e r p e n - A m s t e r d a m , s. d. (1950) , S. 4 1 - 5 1 . - F. L. GANSHOF, La Flandre, in: F. L O T -
R. FAWTIER, Histo ire des institutions francaises au m o y e n äge, I, Inst i tut ions seigneuriales, 
Paris, 1957, S. 408—409. 
30) VERBRUGGEN, H e t leger en de v l o o t ( w i e A n m . 2), S. 25—33. — GANSHOF, La Flandre ( w i e 
A n m . 29), S. 371. 
31) J. DHONDT, N o t e sur les chätelains de Flandre, in: Etudes historiques dediees ä la m e m o i r e 
de R. Rodiere ( M e m . C o m m . depart. des M o n u m e n t s Histor . du Pas-de-calais , V , 1947) , 
S. 223—225. — A. C. F. KOCH, D i e f landrischen Burggrafschaften . W e s e n s z ü g e und Ents tehung , 
in: Z S R G . G e r m . , 76, 1959, S. 153—172. — GANSHOF, La Flandre ( w i e A n m . 29), S. 395—398. 
— WARLOP, Vlaamse Adel I, ( w i e A n m . 26), S. 114—156. 
32) Lille: F. L. GANSHOF, N o t e sur une charte de Baudouin V , c o m t e de Flandre, pour Saint-
Pierre de Lille, in: Melanges of fer ts a Rene Crozet , Poitiers, 1966, S. 293—306, bes. 
S. 298—299. — Ypern: A. VERHULST, D e vroegste geschiedenis van het Sint-Maartenskapittel en 
het ontstaan van de stad Ieper, in: Handel . Maatsch. Geschied, en Oudhe idkunde . Gent , n i e u w e 
reeks 11, 1957, S. 31—48. — Aire: P. BERTIN, Aire-sur- la-Lys des origines au X V I e siecle, A r -
ras, 1947. — VAN WERVEKE, Burgus ( w i e A n m . 2), S. 45. 
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Diese w u r d e n jedoch nicht mit der Burg selber, sondern nur mit ihrer Überwa
chung (custodia) und Unte rha l tung belehnt. An den östlichen und südlichen Grenzen 
der Graf scha f t hingegen, w o keine Gliederung in kasselrijen stat t fand, da hier, wie 
oben dargetan wurde , adlige Her r scha f t en sich während der Krise der gräfl ichen Ge
wal t des späten 10. Jah rhunde r t s hat ten entwickeln können, behielt der Adel seine ei
gene Burgen als gräf l iche Lehen und w u r d e er, im Rahmen der Verteidigung der Graf 
schaft , als Lehensdienst , mit deren Ü b e r w a c h u n g b e a u f t r a g t P a r a l l e l mit dieser 
terr i tor ia len Neugl i ede rung der Gra f scha f t w u r d e im dri t ten und letzten Viertel des 
11. Jah rhunde r t s die gräfl iche Domänenve rwa l tung neu eingerichtet 34). Die den Mit
te lpunkt eines Burgbezirkes bildenden Burgen w u r d e n zugleich Lagerräume f ü r die 
Erzeugnisse der gräf l ichen Domänen , während die Verwal tung dieser Einnahmestel len 
soviel als möglich den Burggrafen vorenthal ten und Geistlichen anver t raut wurde , die 
durchaus der in der Burg err ichteten gräfl ichen Stif tskirche angehörten. 

Auf diese Weise haben die G r a f e n von Flandern während des 11. Jahrhunder t s ihre 
ursprüngl ich nur militärischen Z w e c k e n dienenden Burgen zu Mit te lpunkten terr i tor ia
ler Verwal tung umgebi ldet . Dabei soll bemerk t werden , daß die Lokalisierung der neu
en gräf l ichen Burgen des 11. Jah rhunde r t s of t wir tschaf t l ichen oder strategischen Er* 
wägungen entsprach. So d ü r f t e n E r w ä g u n g e n wir tschaf t l icher A r t eine Rolle gespielt 
haben bei der Lokalis ierung der Burgen von Ypern, Lille und Aire. Diese scheinen ta t 
sächlich err ichte t w o r d e n zu sein an Orten , w o ein von der Küste herkommender 
Hande lsweg im Binnenland den Punkt erreichte, w o ein Fluß, in diesem Fall die Ieper
lee, die Deule und die Leie, sch i f fbar w u r d e n »). Strategische E r w ä g u n g e n scheinen 
ihrerseits eine Rolle bei der Lokal is ierung einiger Burgen an der Südgrenze der G r a f 
schaf t gespielt zu haben. So fällt es auf, daß die Burgen von SaintOmer , Aire, Bedui
ne, Lillers, Lens, Henin und Douai in gleicher E n t f e r n u n g voneinander lagen. Die auf 
diese Weise gebildete Verteidigungslinie w u r d e von Graf Balduin V. überdies durch 
natür l iche Wasser läufe und Gräben zu einem einheitlichen Verteidigungssystem einge
r ichtet 3*). 

Aus dem Vorangehenden läßt sich folgern, daß es im 11. Jah rhunde r t den Grafen 
von Flandern, besonders Balduin V., nicht nur gelungen ist, die ganze Burgenverfas
sung in der Gra f scha f t ihrer Gewal t zu unterstellen, sondern daß sie auch das Burgen
wesen beträcht l ich entwickel t haben und es ihren Verwal tungszwecken und ihren 
wir tschaf t l ichen und militärischen Interessen dienstbar gemacht haben. 

33) WARLOP, Vlaamse Adel I (wie Anm. 26), S. 160 f. 
34) B. LYON—A. VERHULST, Medieval Finance. A Comparison of Financial Institutions in 
Northwestern Europe, BrüggeProvidence, 1967 (Rijksuniv. Gent. Werken uitg. Facult. Lett. en 
Wijsbeg., Nr. 143 — Brown University Press), S. 20 f. 
35) J. DHONDT, Developpement urbain et initiative comtale en Flandre au Xle siecle, in: Revue 
du Nord, 30, 1948, S. 133—156. 
36) FEUCHERE, Castra et noyaux preurbains (wie Anm. 2). 
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Abb. 3 Die Burg in Brügge u m 1127: 1. gräf l iche Residenz ; 2. burgg rä f l i che Residenz ; 3. das 
»Steen« (äl tester Teil der B u r g ) ; 4. o f f e n e r Pla tz (curtis, » H o f « ) ; 5. St i f t sk i rche ; 
6—7. St i f t sgebäude ; 8. St. Petersk i rche ; 9—10—11—12. Brücken ; 13. St. Kris to f fe lkape l le 

Dazu haben die Grafen verschiedene ältere Burgen zu mehr complexen Anlagen 
umgebaut, wodurch die Topographie der primitiven Burgen oft eingreifende Änderun
gen erfuhr 37). Besonders war dies der Fall infolge der Umwandlung der primitiven 
Burgkapellen in Stifte ^ \ die nebst dem Kirchengebäude viele andere Gebäude und 

37) Vgl . die oben A n m . 12, 15, 23 zi t ier ten Arbe i t en zur T o p o g r a p h i e der Burgen v o n Brügge , 
Gent , Lille u n d Ypern . 
38) Angaben über die pr imi t iven Burgkapel len f i nden sich in N . HUYGHEBAERT, Le comte Bau
douin I I de Flandre et le »custos« de Steneland, in: RevBened 69, 1959, S. 64, A n m . 2. U b e r 
die zahlre ichen v o m G r a f e n Balduin V . u n d besonders v o n seiner Gemah l in Adela geg ründe t en 
Stif te: N . HUYGHEBAERT, E x a m e n des plus anciennes char tes de l ' abbaye de Messines, in: Bull, 
C o m m . Royale d 'His to i re , 121, 1956, S. 213 f. 
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R ä u m e er forder ten , wie z, B. Gemeinschaf tsgebäude f ü r das Kapitel (u. a. refecto-
rium), Häuser f ü r Props t und Dekan, Schulen, Friedhof usw. 

Anderersei ts hat der Graf sich neben seinem primit iven und dunklen W o h n t u r m 
eine zweite, m e h r geeignete W o h n u n g (aula) innerhalb der Burg bauen lassen, wie in 
Brügge und Gent 39). Endl ich w u r d e auch f ü r den Burggrafen eine gesonderte Resi
denz gebaut , wie das sog. Ghiselhuus in der Brügger Burg, w o zugleich die burggräf l i 
chen Gerichtss i tzungen abgehalten wurden . Dami t w a r die gräfl iche Burg in Flandern 
Ende des 11. Jah rhunde r t s auf den H ö h e p u n k t ihrer Entwick lung gekommen. Unge
fäh r ein J a h r h u n d e r t lang, bis in das letzte Viertel des 12. Jahrhunder t s , hat sie tat
sächlich mehrere Funkt ionen erfül l t . 

Sie w a r zuerst gräfl iche Residenz, denn die Graf scha f t hat te keine Haupts tad t und 
der Graf somit keine feste Residenz 4°). E r reiste von der einen Burg zu der anderen, 
auch aus wir tschaf t l icher Notwendigke i t , denn in den gräfl ichen castra wurden die 
Natura labgaben der gräf l ichen D o m ä n e n zentralisiert und aufgeschlagen. 

Die gräf l ichen Burgen waren , wie gesagt, seit Mit te des 11. Jahrhunder t s auch Mit 
te lpunkt neuer Verwal tungs und Gerichtsbezirke, castellania genannt . Ihre Ausdeh
nung w a r sehr versch ieden 4 ' ) . Die kasselrij von Brügge w a r die größte und u m f a ß t e 
die Häl f t e der heut igen Provinz West f landern . Die von Gent w a r ebenfalls sehr ausge
dehnt und u m f a ß t e die nördl iche Häl f t e der heutigen Provinz Ostf landern . Als älteste 
kasselrijen gehen sie teilweise auf karolingische Gaue zurück. Jüngere kasselrijen wa
ren of t viel kleiner: ihr Bezirk w a r in einigen Fällen sogar auf die unmit te lbare Umge
bung der Burg beschränkt . Als Erk lä rung d a f ü r kann gedacht werden an die überwie
gend militärische Funkt ion einiger dieser Burgen oder an die Tatsache, daß sie, wie 
Diksmuide und Bapaume, ihre E r r i c h t u n g dem Schutz einer wicht igen gräfl ichen Zol l 
stelle verdanken. Auch der U m f a n g des gräf l ichen Grundbesi tzes dür f t e f ü r die Aus
dehnung der kasselrijen nicht ohne Bedeutung gewesen sein. In gewissen Fällen haben 
diese Unterschiede auch auf die gerichtl iche Einr ich tung der kasselrij Auswirkung ge

39) Brügge : VERHULST, Grafe l i j ke b u r c h t e n (wie A n m . 2), S. 2 5 - 2 6 .  G e n t : A. VERHULST, 
T w e e o o r k o n d e n van Filips van de Elzas v o o r he t Leprozenhu is , b e v a t t e n d e n ieuwe gegevens 
b e t r e f f e n d e de geschiedenis van G e n t in de i2e eeuw, in: Hande l . Maatsch . Geschied, en O u d 
heidk. te Gent , n ieuwe reeks 13, 1959, S. 16—19. — U b e r die Bedeu tung v o n aula: M . DE 
BOüARD, La Salle di te de l 'Ech iqu ie r au chä teau de Caen, in: Medieva l Archaeo logy 9, 1965, 
S. 64—81. In te ressan t ist, d a ß die zwei te gräf l iche W o h n u n g in de r G e n t e r Burg aus H o l z ge
b a u t w a r ; viel leicht w a r dies auch in Brügge der Fall. 
40) GANSHOF, La Flandre (wie A n m . 29), S. 378, gegen SPROEMBERG, Residenz u n d Ter r i t o r i um 
(wie A n m . 8), S. 248—249 (des N e u d r u c k s ) . 
41) D i e nachs t ehenden A n g a b e n sind GANSHOF, La Flandre (wie A n m . 29), S. 395—398 ent 
n o m m e n . Vgl . auch die g r u n d l e g e n d e Arbe i t v o n KOCH, Rechte r l i jke organisa t ie (wie A n m . 29), 
der gegenübe r Ganshof kr i t i sch Stel lung n i m m t . 
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habt. W a r doch die kasselrij an erster Stelle Gerichtsbezirk dem Befehlshaber der 
Burg hat te der Graf seine polizeiliche und gerichtliche Gewal t delegiert. Der Burggraf 
präsidierte somit der gräf l ichen Schöffenbank, die in jeder kasselrij als öffent l iches Ge
richt vorhanden w a r und die in der Burg ihre Sitzungen hielt. In den ältesten und 
größten kasselrijen waren die Burggrafen in dieser Hinsicht die N a c h f o l g e r der karo
lingischen Gaugrafen ; in anderen, meist kleineren und jüngeren kasselrijen darf m a n 
sie als Nachfo lge r unte rgeordne te r Gerich tsbeamter oder Domänenbeamte r bet rachten . 
Deswegen t r i f f t man diese Burggrafen zweiten Ranges in den Quellen auch unter der 
Bezeichnung scultetus oder prepositus an. Innerhalb der kasselrij w a r die Kompetenz 
des burggräf l ichen Gerichts rat ione loci n u r durch die Anwesenhei t einiger privater 
Herrschaf ten mit hoher Gerichtsbarkei t beschränkt . Sie waren nicht sehr zahlreich und 
gehörten meistens großen Abteien, f ü r deren Rechnung der Klostervogt auf seine 
Burg die hohe Gerichtsbarkei t ausübte. 

U b e r die militärischen Befugnisse der Burggrafen in Beziehung zur Burg handel ten 
wir zum Teil schon oben «) . 

Als Befehlshaber der gräfl ichen Burg war der Burggraf mit ihrer Ü b e r w a c h u n g be
auf t ragt , die er als Lehensdienst leistete. Sein Lehen bestand aber nicht aus der Burg 
selber, sondern aus Grundbes i tz und Einkünf t en in der U m g e b u n g der Stadt. N u r die 
Inhaber der nicht als kasselrijen organisierten adligen Her r scha f t en an den Süd und 
Ostgrenzen der Graf scha f t erhielten ihre Burg, die ursprüngl ich ihr Allodialbesitz ge
wesen war , v o m Grafen zu Lehen. Die Ü b e r w a c h u n g der gräf l ichen Burg durch den 
Burggrafen w u r d e von ihm mit Hilfe seiner Lehensmänner gesichert. Diese hat ten pe
riodische Wachdienste (estagium) auf der Burg auszurichten, teils auf Kosten des 
Burggrafen selbst. Anderersei ts lag auf allen männl ichen E i n w o h n e r n der kasselrij die 
Verpfl ichtung, auf Befehl und unter Lei tung des Burggrafen an dem Bau oder der U n 
terhal tung der Burg zu arbeiten. Diese balfart genannte Leistung w u r d e im Laufe des 
12. Jahrhunder t s meistens in eine Geldabgabe verwandel t , die auf jedem H e r d innerhalb 
der kasselrij lag. Von ihrem E r t r a g erhielt der Burggraf of t einen Teil. U m 1240 w u r 
de sie in den meisten kasselrijen abgescha f f t 4 4 ) . 

42) F. L. GANSHOF, Recherches sur les tribunaux de chätel lenie en Flandre avant le mil ieu du 
X H I e siecle, Antwerpen—Paris, 1932 ( U n i v . Gent . W e r k e n uitg. Facult. Wijsb . en Lett. , 
N r . 66) . — DERS., La Flandre ( w i e A n m . 29), S. 409—410. — KOCH, Rechterl i jke organisatie 
( w i e A n m . 29). 
43) U b e r die militärischen Befugnisse der Burggrafen in den wicht igs ten kasselrijen enthält die 
ältere Arbei t v o n W . BLOMMAERT, Les chätelains de Flandre, Gent , 1915 ( U n i v . Gand. Ree . de 
Travaux Fac. Philos. et Lettres, N r . 46) , interessante Angaben. Bezügl ich ihrer gericht l ichen 
Befugnisse ist diese Arbeit aber durch die A n m . 42 zit ierten U n t e r s u c h u n g e n überholt . V g l . 
auch VERBRUGGEN, H e t leger en de v l o o t ( w i e A n m . 2), S. 3 3 - 3 5 . 
44) H . VAN WERVEKE, Krit ische Studien betre f f ende de oudste geschiedenis van de stad Gent , 
A n t w e r p e n - P a r i s , 1933 ( U n i v . Gent , W e r k e n uitg. Fac. W j s b . en Lett. N r . 69) , S. 5 3 - 6 6 . 
— C. VERLINDEN, Le balfart, in: Tijdschrif t v o o r Rechtsgeschiedenis 12, 1933. 
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Eines der besonderen Merkmale der f lämischen kasselrij w a r ihr Zusammenfa l len 
mit einem Bezirk (officium) oder einer G r u p p e von Bezirken der gräfl ichen Domänen
verwal tung 45). W ä h r e n d in kleinen kasselrijen, die aus einem Domanialbezirk heraus
gebildet w o r d e n waren , der ursprüngl iche Domania lbeamte of t als Burggraf eingesetzt 
w u r d e und somit seine domanialen Befugnisse behielt, w u r d e in anderen, besonders in 
den großen kasselrijen, ein geistlicher notarius mit der Aufsicht der Domänenverwal 
tung bet rau t und dem Burggrafen jede Befugnis in dieser Hinsicht abgesprochen. 
Überdies w u r d e n diese in den wicht igsten castra amtierenden notarii dem Propst des 
SanktDonat ianss t i f ts in Brügge, der 1089 als Kanzler und H a u p t der gräfl ichen Do
mänenve rwa l tung eingesetzt w o r d e n war , unterstell t . Die Tatsache, daß die terri toriale 
Finanzverwal tung auf diese Weise unmit te lbar von der wichtigsten Person des gräfli
chen Hofes abhing und einigermaßen die Organisa t ion der kasselrijen verdoppel te , hat 
offensicht l ich dazu beigetragen, beide Verwal tungen fest in gräfl icher H a n d zu halten. 

W ä h r e n d der zweiten Häl f t e des 12. Jah rhunder t s ist die starke und vielseitige Bur
genverfassung Flanderns, wie sie ab Mit te des 11. Jah rhunder t s bestanden hatte, jedoch 
allmählich in Verfall geraten. Die gräf l ichen Burgen verloren die meisten ihrer Merk
male und Funkt ionen. Die wicht ige Rolle der Burggrafen auf gerichtl ichadministra
t ivem Gebiet kam zu Ende, als sie in den letzten Jahren der Regierung Graf Philipps 
v o m Elsaß in dieser Hinsicht durch die baillis ersetzt w u r d e n 46). Schon im 11. Jahr 
hunder t war ihr A m t de facto, wenn nicht de iure, erblich geworden und w a r zuwei
len in die H a n d der mächt igsten Adelsgeschlechter Flanderns oder sogar f r emder Famili
en gekommen, wie z. B. in Brügge, w o die H e r r e n von Nesle und Soissons das Burg
gra fenamt ab 1134 innehat ten 47). Gegen Mit te des 12. Jah rhunde r t s befr iedigte das 
herrschende Verwal tungssys tem die G r a f e n des elsässischen Hauses nicht mehr . O f f e n 
sichtlich entzogen sich die Burggrafen gewissermaßen der gräfl ichen Aufsicht . Ande
rerseits duldeten die mächt ig gewordenen f lämischen Städte die Gewal t der Burggra
fen fo r th in u m so weniger , als städtische Gerichtsbezirke mit eigener Schöffenbank seit 
dem zweiten Viertel des 12. Jah rhunde r t s aus dem Ressort des Burggrafen herausge
n o m m e n worden waren 4fi) und in der gleichen Zei t das Burggebiet topographisch mit 

45) LYON—VERHULST, Medieval Finance (wie Anm. 34), S. 20 f. 
46) H. Nowe, Les baillis comtaux de Flandre, des origines a la fin du XlVe siecle, Brüssel, 
1929. — KOCH, R e c h t e r l i j k e o r g a n i s a t i e ( w i e A n m . 29) , S. 199—208. — GANSHOF, La F l a n d r e 
( w i e A n m . 29), S. 403—405, 411—413. 
47) Über die Inhaber des Burggrafenamtes in den verschiedenen kasselrijen: BLOMMAERT, Chä
telains (wie Anm. 43). — F. VERCAUTEREN, Etüde sur les chätelains comtaux de Flandre, in: 
Etudes dediees ä la memoire de Henri Pirenne, Brüssel, 1937, S. 425—449. — WARLOP, Vlaam
se Adel I (wie Anm. 26), S. 114—156. 
48) H . VAN WERVEKE, D e Steden. R e c h t e n , i n s t e l l ingen en m a a t s c h a p p e l i j k e t o e s t a n d e n , in : Al
gemene Geschiedenis der Nederlanden II, Utrecht—Antwerpen, 1950, S. 385—387. — 
F. L. GANSHOF, Le droit urbain en Flandre au debut de la premiere phase de son histoire, in; 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, S. 387 f. 
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der Stadt zusammenwuchs . Die gräfl iche Gewal t lief auf diese Weise Gefahr , aus den 
Städten verdrängt zu werden . Graf Philipp vom Elsaß setzte d ä m m , zuerst in den 
Städten, Beamte ein, die ihm direkt und ganz zur Ver fügung standen, indem er sie mit 
tels Zah lung eines Gehalts ernannte und ersetzte. Die Baillis kamen rat ione materiae im 
Wet tbewerb mit den Burggrafen, während ihre terr i toriale Kompetenz sich nach 
und nach ausdehnte und gegen Ende des ersten Viertels des 13. Jah rhunde r t s mit 
der kasselrij zusammenfiel . D a d u r c h w u r d e n die Burggrafen allmählich ausrangiert , bis 
ihr A m t im 13. J a h r h u n d e r t vom G r a f e n systematisch wiedergekauf t w u r d e 4 9 ) . 
Wirtschaf t l i ch verloren die Burgen während der zweiten Häl f t e des 12. Jah rhunder t s 
ihre Stellung infolge grundsätzl icher Änderungen in der gräfl ichen Domänenverwa l 
tung 5°). Die Natura labgaben der Domänen w u r d e n nämlich von Geldzahlungen abge
löst, so daß die Burgen nicht m e h r als Lager räume zu dienen brauchten . Anderersei ts 
w u r d e n die geistlichen notarii, die als finanzielle Beamte in den Burgen tätig gewesen 
waren, ausgeschaltet, indem ihr A m t fo r th in immer öf t e r gräfl ichen Vasallen zu Lehen 
gegeben wurde . 

Militärisch büß ten die Burgen an Bedeutung ein, als die Befest igungen um die Städ
te h e r u m im Laufe des 12. Jah rhunder t s stärker und ausgedehnter w u r d e n Als 
z . B . in Gent während des 12. Jah rhunder t s sowohl die Brücken der Burginsel als die 
Zugänge zur Stadt mit Toren versehen wurden , entwarf man diese offensicht l ich als 
Teile einer einheitlichen Befest igung *2). Die Gente r Burg verlor somit ihre selbständi
ge und defensive militärische Funkt ion. N a c h d e m 1178 ein Brand die Burg zum Teil 
zerstört hatte, w u r d e die Befest igung im Südwesten der Burg zum heut igen Grafen 
schloß umgebaut als Z w i n g b u r g gegenüber der Stadt. Der Burggraf verlor sogar den 
Befehl über die neue Befest igung »). Im 13. J a h r h u n d e r t w u r d e endlich der größ te 
Teil des f rühe ren Gente r Burggebietes von Gräf in Margare tha der Stadt ve rkauf t und 
dem Stadtgebiet einverleibt 54). 

Die Folgen dieser Entwick lung f ü r die Geschichte des Burgwerkes können anhand 
des Beispiels von Brügge gezeigt werden 1127, nach der E r m o r d u n g Graf Karls 
des Guten , err ichteten die E i n w o h n e r von Brügge, unte r Lei tung des Burggrafen , eine 
U m z ä u n u n g u m ihre Stadt herum. Ihre Berei tschaft zu dem Bau dieser ersten, eigentli
chen Stadtbefest igung geht wohl aus der f rüheren , die gräfl iche Burg be t re f fenden 

49) BLOMMAERT, Chätelains (wie Anm. 43), S. 236—237. 
50) LYON—VERHULST, Medieval Finance (wie Anm. 34), S. 25—27. 
51) GANSHOF, Over stadsontwikkeling (wie Anm. 1), S. 38 f. — VAN WERVEKE, De Steden (wie 
Anm. 1), S. 189—191. 
52) VAN WERVEKE—VERHULST, Castrum en Oudburg (wie Anm. 15), S. 22. 
53) BLOMMAERT, Chätelains (wie Anm. 43), S. 54—55. 
54) VAN WERVEKE—VERHULST, a. a. O . S. 17 f . , 25 f . 
55) BLOMMAERT, a. a. O., S. 19—20; VAN WERVEKE, Kritische Studien (wie Anm. 44), S. 65—66. 
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Verpf l ich tung des Burgwerkes hervor . Die Stadtbefest igung w u r d e somit noch als Teil 
der Wehran lage der Burg angesehen. Im nächsten Jah r aber verbesserten die Einwoh
ner schon aus eigener Init iative und in eigenem Interesse die Stadtbefest igung, die 
fo r th in eine von der Burg unabhängige Angelegenheit war . Seitdem kannte auch das 
unter dem N a m e n balfart bekannte Burgwerk eine selbständige Entwick lung . Es w u r 
de in einen Zins verwandel t , der im Lauf des 13. Jah rhunder t s abgeschaff t w u r d e s6\ 
W o h l behielt der Burggraf während des 13. Jah rhunder t s in einigen Städten den Befehl 
über die Stadtmiliz 57), 

Endl ich e r fuh ren die Burgen auch als gräfl iche Residenz wichtige Änderungen 58\ 
Die Erse tzung der Natura labgaben der D o m ä n e n durch Geldzahlungen sicherte den 
Grafen eine größere Unabhängigkei t gegenüber den vorher in den Burgen aufgestapel
ten Vorräten. Anderersei ts machte die Entwick lung der städtischen Selbstverwaltung 
den Aufen tha l t der G r a f e n in den von einer o f t unruhigen Stadtbevölkerung umgebe
nen Burgen weniger angenehm und unsicherer . O h n e den Aufen tha l t in den Burgen 
der großen Städte ganz aufzugeben, bevorzugte der Graf fo r th in als Residenz die Bur
gen kleinerer Städte. Graf Phil ipp vom Elsaß hat sogar, weit von den Städten entfernt , 
große Jagdburgen bauen lassen inmit ten der Wälder , w o er sich seiner geliebten Jagd 
hingab, nämlich im Wald von Nieppe östlich von Aire, R u h o u t im Wald von Clairma
rais östlich von Sain t Omer und Male bei Brügge 59). Ers t im 14. J a h r h u n d e r t kehr ten 
Louis von Nevers und Louis von Male, in ruhigen Zei ten ihrer Regierung, in die Stadt 
zurück, nicht aber in die alten Burgen. Sie bemühten sich nämlich, in den Städten 
W o h n u n g e n zu erwerben die von ihren N a c h f o l g e r n o f t zu Palästen umgebaut w u r 
den. Mitt lerwei le waren im 13. J a h r h u n d e r t Teile der alten Burgen in die H a n d der 
Stadtbehörden übergegangen: so in Brügge, w o die Stadtschöffen den alten Burg tu rm 
als Gefängnis und das »Giselhuus« als Schöffenhaus benutz ten 6 o \ 

In verschiedenen Hinsichten, nämlich topographisch, militärisch, gerichtlich und 
auch wirtschaf t l ich , ist somit die Entwick lung der Stadt während des 12. Jahrhunder t s 
Ursache des Untergangs der im 11. J a h r h u n d e r t ents tandenen f lämischen Burgenver

fassung gewesen. 

56) S. oben S. 279 und Anm. 44. 
57) BLOMMAERT, Chätelains (wie Anm. 43), S. 135—140. 
58) Vgl. GANSHOF, La Flandre (wie Anm. 29), S. 378—379. 
59) VOET, De Middeleeuwse v o m (wie Anm. 2), S. 5658.  E. STRUBBE, Egidius van Brede
ne, Brügge, 1942 (Univ. Gent. Werken uitg. Fac. Wijsb. en Let t , Nr. 94), S. 39—41
60) HUYGHEBAERT, Iperius et la translation (wie Anm. 12), S. 164. Auch in Gent hatte der 
Burggraf schon Ende des i2.Jhs. seine Residenz in der Burg aufgeben müssen: BLOMMAERT, 
Chätelains (wie Anm. 43), S. 55 Anm. 2. 


