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HANS-JOSEF REY: Bischöfliche Herrschaft 1M Schatten des Könıigtums. Studıen ZuUuUr Geschichte
des Bıstums Speyer 1n spätsalıscher und frühstaufischer eıt (Europäische Hochschulschriften,
Reihe HL 703) Frankfurt DPeter Lang 1996 VIUIL, 167 Kart 65,—.

IDITS Verlegung der salıschen Familiengrablege VO:  - Worms nach Speyer un! der Bau des dortigen
Doms brachten die Entwicklung des bıs dahin vergleichsweıse bescheidenen Hochstitts ZU salı-
schen Hausbistum un die Rühmung Speyers als metropolıs Germantae 1in Quellen des Jahr-
hunderts mıiıt sıch Während in der Forschung zuletzt VO  - Friedmann (vgl Rez RIKG 16, 1997

die grofßzügigste Privilegierung Speyers durch die salıschen Herrscher hervorgehoben
wurde, kommt Krey der ınteressanten Feststellung, dafß den Speyerer Bischöten dieser
Förderung nıcht gelang, ıne enswerte Territorialgewalt 1M Jahrhundert autfzubauen.
Vielmehr weIlst nach, w1e sehr die orofßzügıig anmutenden könıigliıchen Schenkungen die
Speyerer Kirche polıtisch motıivıert und 192 die Bewegungsfreiheit der Bischöfte eineng-
ten. Krey untersucht die personalen Beziehungen und institutionellen Verflechtungen zwischen
König bzw. Kaıser, Bıschof, Domkapıtel und Ministerialıtät 1n der eıt VO' Heinrich bıs
Konrad TI wobeı den Pontitfikat Bischof Brunos VO Saarbrücken, des Bruders Erzbischoft
Adalberts VO'  } Maınz, als Phase der Emanzıpatıon des Bischots 1mM Spannungsteld zwıischen
Territorialinteressen un Könıgtum herausstellt (D 43) Be1i eıner Analyse der Verfassung des
Hochstifts hebt den Aspekt der Doppelministerialıtät hervor, den als UusweIls der Köni1gsnä-
he Speyers, zugleich ber uch als Instrument der Kontrolle des Bıstums durch den Könıig VeCeI-

steht. Fınen 7zweıten Schwerpunkt der Arbeıt bildet die Klosterpolitik der Speyerer Bischöte 1n der
zweıten Hältte des Jahrhunderts, dıe als Versuch der Steigerung der bischöflichen Machtaus-
dehnung gedeutet wiırd, der schliefßlich Friedrich Barbarossa scheiterte. Vor allem die Maulbronn-
Polıitik Bischot Günthers VO  $ Speyer wiırd als ıne Möglichkeit ZuUur Ausweıtung des bischöflichen
Handlungsspielraums 1mM Interessengeflecht zwischen Könıgtum und Adel herausgestellt. Krey
schließt sıch der Forschungsmeinung d} die den Wassermangel als Motiıv ZUuUr Translatıon der P
sterze VO  - Eckenweiher nach Maulbronn ablehnt. Vielmehr welst die Klosterverlegung der Inı-
latıve des Bischots VO  — Speyer Z der auch 1ın der Klostertradıition als zweıter Gründer aul-
bronns gefeiert wird. Bischof Günther habe 1n der Neugründung der Abteı1 ine Möglıichkeit des
Landesausbaus gesehen, ındem sıch der Zisterzienser be1 der Erschließung eines Herrschaftsge-
bietes bediente. Diese These der Maınzer Magisterarbeit wiırd miıt den Ergebnissen
Kreys den verwandtschaftlichen Beziehungen der Stitter der Grundausstattung Maulbronns die
gerade 850 Jahre nach der Klosterverlegung aktuelle Diskussion die Frühzeıt der Ziısterze 1M

Marıa Magdalena RückertKraichgau nachhaltıg befruchten.

|)IETER KERBER: Herrschaftsmittelpunkte 1m Erzstitt Iner. Hot und Residenz 1m spaten Mit'éelalter
(Residenzenforschung, Bd 4 Sıgmarıngen: Jan Thorbecke 1995 474 S Abb 118,—

Die als and der VO  — der Residenzenkommission be1 der Göttinger Akademıie der Wissenschat-
ten herausgegebenen Reihe »Residenzenforschung« 1995 erschienene Diıssertation versteht sıch,
WwW1€e auch ıhr Untertitel besagt, als Beıtrag ZUuU Problemkreıs Hoft und Residenz 1im spaten Mittelalter.
Wegen der Problematik des Begriffs der »Residenz« wurde tür den Titel der epochenunabhängige
ermiıinus des »Herrschaftsmittelpunkts« gewählt, dem solche Orte fassen sınd, denen
sıch mehrere herrschattsrelevante Institutionen eınes Terrıtorıums konzentrieren. Räumlıich be-
schränkt sıch die Untersuchung auf das Gebiet des Erzstiftts Trıer, dessen Zentrum naturgemäfß die
Kathedralstadt Wal, sıch ber bereits se1lt dem Ende des Jahrhunderts eın zweıter Schwer-
punkt den 1018 das Erzstift gelangten Königshof Koblenz ausbildete. Beım Untersu-
chungszeıtraum handelt sıch den bisher VO:  - der Forschung wen1g beachteten Pontitikat Jo-
hanns I1 VO Baden (1456—-1503), der aufgrund seıner fast 50jährigen Dauer gesicherte Aussagen
auf breiter Quellenbasıs und in Langzeitperspektive ermöglıcht. In einem ersten Teil werden die
Rahmenbedingungen un! Bestimmungsfaktoren der erzbischöflichen Polıitik 1n der zweıten Hältte
des Jahrhunderts analysıert, einem Bild VO:  - Handlungsspielräumen eiınes zudem OTrtS-
remden Kurfürsten Mittelrhein gelangen. In einem zweıten Teıl folgt dıe Darstellung der
Regierungs-, Verwaltungs- und Behördenorganıisation SOWl1e des erzbischöflichen Hofes, indem
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iwa geistlıche Verwaltung, Hofämter, Kanzlei, Gerichts- und Finanzverwaltung untersucht WeTl-
den. Dabei richtet sıch der Blıck nıcht allein auft die rein instıtutionelle Seıte, sondern auch auf die
1im Rahmen der Institutionen tätiıgen Eınzelpersonen, die mıt Hıltfe prosopographisch-sozialwis-
senschattlıcher Methode ertaßt werden (vgl Anhang ate Erzbischof Johanns I1 VO  - Baden,

369—421). In einer eıit noch stark personalısierter Herrschaft kommt dem Itınerar des Herr-
schers zentrale Bedeutung Z besonders herrschaftsintensive Räume testzumachen bzw.
Finblick in die Verdichtung VO Herrschaft zentralen Orten gewınnen. Aus dem Itınerar
Erzbischof Johanns (vgl Anhang 1} 301—-353), das Kerber aufgrund ausgliebiger Quellenstudien
gegenüber den VO  e Goerz erstellten Regesten der Erzbischöfe VO  a TIrıer 700 Autenthaltsbe-
lege erweıtern konnte, ergıbt sıch folgendes Bıld, das durch die Ergebnisse der anderen erwähnten
Kapiıtel bestätigt wird: Die geographische Sıtuation des Erzstifts Trier als langgestrecktes, in ber-
und Niedererzstift unterteiltes Moselterritorium machte notwendig, die Herrschaft VO mınde-

wel Polen AaUuUs betreiben, namlıch VO Trıer mıt dem stadtnahen Ptalzel auf der einen und
VO  — Koblenz mıt der Burg Ehrenbreitstein autf der anderen Seıte. Zur eıt Erzbischof Johanns
wırd erstmals gegenüber seinen Vorgängern und zukunttsbildend für seıne Nachtfolger die Präte-
renz des rheiniıschen Herrschattszentrums deutlıch, dem nıcht I11UT mehr, sondern uch längere
Autenthalte nachzuweisen sind. Damıiıt korrespondiert der bevorzugte Autfenthalt des Hoftes 1mM
Raum Koblenz/Ehrenbreıitstein, der auch als Sıtz der Kanzlei testzumachen 1St. Dıiese Bevorzu-
SUunNng der Stadt Koblenz, VOT allem ber der Burg Ehrenbreitstein durch den Kurfürsten SOWI1e die
dort testzustellenden Ansätze Zur Ausbildung zentraler Hotbehörden lassen diesen Raum als
Herrschaftsmittelpunkt des Erzstitts Trier nde des Miıttelalters erscheinen. Wenn die Herr-
schaft dieser eıt uch noch durch Mobilität gepragt War und das Erzstift nıcht allein VO  e} die-
SCIMN eiınen Punkt aus regıiert werden konnte, werden doch eindeutige Tendenzen hın ZUur (Orts-
testigkeıit tafßbar, die sıch den Nachfolgern Johanns VO  e Baden bestätigen sollten. Neben
eıner Vielzahl gewinnbringender Erkenntnisse tür die mittelrheinische Landesgeschichte 1efert die
vorliegende Dissertation SOMIt einen wesentlichen Beıtrag Z Verständnis der Entstehung der
Grundlagen moderner Staatlichkeit und der Wesenszüge territorialer Herrschaft 1m spaten Mıt-
telalter. Marıa Magdalena Rückert

PETER MORAW: ber König un! Reich Autsätze Zur deutschen Verfassungsgeschichte des spaten
Miıttelalters, hg. RAINER (CHRISTOPH SCHWINGES AUS Anlafß des Geburtstags VO  — Peter
Moraw. S1gmarıngen: Jan Thorbecke 1995 347 Geb 857,—

Es 1St gute akademische Tradıtion, bedeutende Wissenschaftler runden Geburtstagen miıt Fest-
schriften ehren, VO:  - denen wıederum Wwe1l TIypen ex1istleren: Bände, in denen Kollegen
und/oder Schüler mıt Autsätzen dem Jubilar gratulıeren, oder Sammlungen VO  a Autsätzen des
Jubilars selbst. Vorzustellen 1st hıer eın Vertreter des zuletzt SENANNLEN Iyps Anläßlich des
Geburtstags VO  - Peter Moraw hat Raılıner Christoph Schwinges zwolf zwıischen 1975 und 1993
erschienene Autfsätze Moraws dem Titel »Über Könıig und Reich« herausgegeben. Gerade
dieser TIyp VO  o Festschriuft steht häufig grofßem Rechtfertigungsdruck, zumal WENN, w1e in
diesem Fall, sämtliche Aufsätze mıiıt Ausnahme VO  - » Neue Ergebnisse der deutschen Vertas-
sungsgeschichte des spaten Mittelalters« problemlos zugänglıch und zumelıst uch breıt rezıplert
worden sınd. Dennoch hat dieser Band abgesehen VO der Ehrung des Jubilars seinen unbe-
strıttenen Wert un:! seınen Sanz eigenen Re1iz

Peter Moraw hat mıiıt seınen Forschungen das Bild des deutschen Spätmuittelalters gründlich
verändert; seınen Arbeiten kommt nıemand vorbelı, der sıch mıt der Gestalt des Alten Reichs 1MmM
Spätmittelalter beschäftigt; uch dıejenigen, die Teilen seiner Interpretationen her skeptisch DCc-
genüberstehen, mussen sıch zumiındest miıt ıhm auseiınandersetzen. Von Moraw gepragte Begriffeund die dahinter stehenden Modelle w1e Königsferne und Königsnähe, diıe offene Verfassung und
die anschließende Verdichtung sınd längst ZUuU selbstverständlichen Inventar der Verfassungshi-
storıker geworden.

Ausgebreitet hat Moraw seıne Vorstellung VO  e} der deutschen Geschichte des Spätmuittelalters
VOrTr allem 1n We1 Synthesen: einer knappen, systematisıerenden und stärker auf die einzelnen In-
stıtutionen fixierten 1n der »Deutschen Verwaltungsgeschichte« und einer ausführlichen, der


