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Dank

die 136. Jahrestagung des Hansischen geschichtsvereins fand vom 18. bis 20. no-
vember 2021 in Magdeburg statt. Am dafür vorgesehenen Pfingsttermin im Mai 2021 
wäre eine veranstaltung dieser größe nicht zulässig gewesen. auch im Flyer für den 
November-Termin hieß es: „Die Tagung findet vorbehaltlich der geltenden Corona-Be-
stimmungen statt.“

aufgrund der Pandemie waren vorbereitung und durchführung der tagung fortlau-
fend von Unsicherheit begleitet, das Mitdenken verschiedener, flexibler Alternativen 
war daher notwendig. ein Hygienekonzept mit abstandsregeln, Fragen des impfstatus 
oder die kurzfristige Zuschaltung zweier referentinnen via internet auf die großlein-
wand des Kaiser-otto-saales – spezielle anforderungen bedeuteten deutlich erhöhten 
Aufwand und häufige Absprachen. Daher gilt unser Dank in ganz besonderer Weise 
unseren gastgebern und mitorganisatoren: den mitarbeiterinnen und mitarbeitern des 
Zentrums für mittelalterausstellungen, namentlich Frau sabine ullrich, dem team des 
Kulturhistorischen museums magdeburg und seiner direktorin dr. gabriele Köster. 
gerade nach einer längeren Zeit ohne größere Zusammenkünfte hatte diese „tagung 
über das tagen“ eine sehr besondere atmosphäre. ebenso geht unser dank an die 
Landeshauptstadt magdeburg, die Wobau magdeburg und die sWm magdeburg für 
die großzügige finanzielle Unterstützung der Konferenz.

schließlich danken wir sehr herzlich der reinhold-Jarchow-stiftung und der Fried-
rich bluhme und else Jebsen-stiftung Lübeck sowie Herrn dr. alexander Krey für 
großzügige beiträge zur Finanzierung des tagungsbandes.

insbesondere den referentinnen und referenten der tagung danken wir herzlich für 
ihre vorträge und ihre beiträge zu diesem band. dem callidus. verlag Wismar vielen 
dank für die wie immer angenehme Zusammenarbeit bei der drucklegung.

christina Link
erlangen, im märz 2024
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Einführung:  
Noch einmal Hansetage – interdisziplinäre Analysen  

und vergleichende Perspektiven

a ngela  Huang (Lübeck) und ch r is t i na Lin k (erlangen)

Zwanzig Jahre nach erscheinen des bandes „die hansischen tagfahrten zwischen 
anspruch und Wirklichkeit“ herausgegeben von volker Henn machte der Hansische 
geschichtsverein die Hansetage bzw. das versammlungswesen der Hansestädte erneut 
zum gegenstand seiner Jahrestagung1 – und die ergebnisse der tagung werden nun 
in diesem band vorgelegt. das thema ist und bleibt zentral für die Hanseforschung. 
volker Henn etwa hat die versammlungen der Hansestädte als „nervenzentrum der 
Hanse“2 bezeichnet. die gesamthansische tagfahrt sei als „einziges und folglich allein 
maßgebliches Leitungsorgan der Hanse“ anzusprechen – verschiedene beiträge in 
diesem band werden diese einschätzung in ihrer fortwährenden gültigkeit zitieren. 
insofern ist eine fortgeführte auseinandersetzung mit diesem zentralen element der 
hansischen geschichte geboten. der vorliegende band soll dazu nicht nur einen beitrag 
leisten, sondern auch weiterführende Forschungen inspirieren.

die Hanseforschung hat sich bereits mit verschiedenen aspekten des hansestädtischen 
versammlungswesens beschäftigt. es wurden einzelne tagfahrten wie auch die be-
teiligung einzelner städte und regionaler gruppen an tagfahrten untersucht.3 dabei 
fanden insbesondere diskussionen um die sogenannten kleinen städte (clenen stede) 

1 die 136. Jahrestagung des Hansischen geschichtsvereins im Kulturhistorischen museum in mag-
deburg fand vom 18. bis 20. november 2021 unter dem titel „Hansetage und die anfänge des 
‚Parlamentarismus‘ im späten mittelalter“ statt. die entwicklung hansischer versammlungskultur 
als frühen „Parlamentarismus“ zu bezeichnen war bewusst anachronistisch gewählt, auch um die 
anhaltende bedeutung des tagens politischer akteure vor augen zu halten, wenn es um die sukzessive 
verdichtung von politischem Handeln durch die beteiligung vieler an tagfahrten am historischen 
beispiel der Hanse gehen sollte. Hansetage sind ein für die Hanseforschung und weit darüber hinaus 
wichtiger und spannender gegenstand. Zur tagung s. https://www.hansischergeschichtsverein.de/
pfingsttagung-2021 (10.3.2024).

2 Henn 2001, s. vii.
3 Zu einzelnen tagfahrten: Henn 1988/91; Fahlbusch 2001; Helbich 2016; Huang/steinführer 2020. Zu 

städten und regionalen gruppen deeters 2001; Hill 2001; schipmann 2004; Henn 2017. 
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statt – eine diskussion, die stark angelehnt ist an die Frage der Zugehörigkeit zur Hanse 
bzw. ihrer mitgliederzahl und ihrer Wirkung in den regionen.4 

auch die innere organisation des versammlungswesens – einladungsverfahren, 
sitzordnung, Zeremoniell u. ä.5 – und insbesondere die gültigkeit und Wirkung der 
beschlussfassung6 sowie der rezess als ergebnis der verhandlungen7 wurden bereits 
untersucht. nicht zuletzt wurden und werden tagfahrten in ihrer Funktion in den blick 
genommen, in ihrer entwicklung in der späteren Zeit,8 ihre rolle im gesellschaftlichen 
Gefüge ihrer Zeit und spezieller im Bereich der Konfliktlösung.9 

Während sich bei der Lübecker tagung 1998 die referenten mit den tagfahrten selbst, 
ihrer Position in einer hansischen verfassung, den ratssendeboten, dem Zeremoniell 
oder den rezessen der tage befassten, möchten wir auf diesen erkenntnissen aufbauend 
auch eine übergeordnete Perspektive einnehmen. das späte mittelalter war in ganz 
europa eine ausgesprochen „dynamische Phase, was die ausbildung und entwicklung 
von versammlungen“ anbelangt.10 Korporative organisationsformen nahmen gestalt 
an, versammlungen als orte kollektiver Willensbildung traten mehr und mehr in den 
vordergrund: der reichstag, landständische versammlungen, der polnische sejm, das 
englische Parlament, der Konziliarismus usw. sind teil dieser politischen versamm-
lungskultur. erst jüngst hat duncan Hardy die „political associative culture“ als ein 
wichtiges element der politischen struktur des mittelalterlichen reichs herausgear-
beitet.11 versammlungen und tage waren ihre wesentliche grundlage. auch zahlreiche 
andere Forschende haben in jüngerer Zeit zu einem Paradigmenwechsel beigetragen: 
weg von einem dualismus Landesherr – stände, König – reichstag oder eben Herr-
scher – städtebund hin zu einer sicht auf die tagfahrten als einer grundstruktur der 
interaktion von akteuren in einem bestimmten bezugssystem und ein wesentliches 
Element zur Organisation von Entscheidungsfindung im Rahmen konsensualer Herr-
schaft und Kooperation. 

4 Zur diskussion um die kleinen städte siehe Henn 2014 zu den kleinen städten in Westfalen; Hill 2016 
mit einer städtischen Fallstudie; Jahnke 2019b und weitere artikel in diesem band; ashauer/Holterman/
siegemund 2021.

5 bruns 1927; behrmann 2001a; seier 2017.
6 Pitz 1994; Pitz 2001, s. 365–417; Henn 2001, s. 9–16; schipmann 2005; Huang/Kypta 2011, s. 218–220; 

Hammel-Kiesow 2016; Höhn 2022. auch im rahmen der sonderausstellung des europäischen Hanse-
museums in einem begleitband vergleichend mit der eu behandelt, s. sternfeld 2018.

7 behrmann 2001b; behrmann 2002; Landwehr 2003; deeters 2005; schäfer 2008. 
8 schipmann 2004; iwanov 2016, s. 101–121.
9 siehe Koch/Kypta/Leiss 2022 zu einem Konzept zur funktionalen interpretation hansischer Zusam-

menarbeit. Zum Thema Konfliktlösung siehe Dirks 2014; Wubs-mrozewicz 2017 – und in den letzten 
Jahren daran anschließend auch das von ihr geleitete Projekt zu vormodernem Konfliktmanagement, 
s. https://premodernconflictmanagement.org/ (31.1.2024).

10 Peltzer/schwedler/töbelmann 2009, s. 17.
11 Hardy 2018.
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vergleichende Perspektiven auf hansische tagfahrten mit anderen arten von tagfahr-
ten wurden zuletzt bereits verstärkt eingenommen.12 ein wichtiger impuls für diese 
themensetzung im bereich der Hanseforschung kam dabei von der Forschungsstelle 
zur geschichte der Hanse und des ostseeraums (FgHo), namentlich von angela 
Huang, die im Jahr 2019 eine summerschool zum thema der tagfahrten durch-
führte.13 ulla Kypta hat in ihrem beitrag zu dieser summerschool einen ansatz zur 
systematischen erfassung der charakteristika von tagfahrten vorgeschlagen. denn 
die organisatorischen mechanismen und Formen der Kommunikation, die Wege 
der Willensbildung und Entscheidungsfindung der verschiedenen Tage lassen sich 
im vergleich besser erfassen und verstehen. inwieweit sind Hansetage besonders? 
Wo sind andere tagfahrten vergleichbar, wo anders? Welche unterschiede ergeben 
sich aus der tatsache, dass hier gleichrangige zusammenkamen und nicht akteure 
von unterschiedlichem status? diesen und anderen Fragen werden auch die artikel 
dieses bandes nachgehen.

dabei sind die rezesse der hansischen tagfahrten eine wesentliche Quelle für 
die Hansegeschichtsschreibung. mit der edition und ihrer Wirkmächtigkeit haben 
sich Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren intensiv beschäftigt und die 
Konstruktionen, die sich aus dem arbeitsauftrag und den geschichtsbildern und 
Forschungsthesen der bearbeiter ergaben, problematisiert.14 dieser diskurs um un-
ser verständnis der tagfahrten und die Prägung, die es möglicherweise durch die 
Recess-edition erfahren hat, bildet einen zweiten anlass – neben dem Wunsch an 
aktuelle Forschungen zur versammlungskultur des spätmittelalters anzuknüpfen. an 
der Forschungsstelle zur Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO) findet an 
diesen bedarf anschließend seit einigen Jahren eine intensive auseinandersetzung mit 
den rezessen statt. entsprechend der möglichkeiten unserer digitalen Zeit werden die 
Rezesshandschriften der interessierten Öffentlichkeit und vor allem den Forschenden 
nah an der originalquelle zugänglich gemacht.15 damit wird eine wichtige grundlage 
für die wissenschaftliche arbeit an diesem Quellenbestand erarbeitet, unabhängig von 
der interpretation der texte durch die editoren.

12 deeters 2011; Hardy 2018; annas 2020; Kypta 2020. 
13 siehe zum tagungsbericht: https://www.hsozkult.de/searching/id/fdkn-127054?title=tagfahrten-

im-vergleich-hansetage-im-kontext-der-politisch-kirchlichen-versammlungskulturen-der-
vormoderne&recno=4&q=tagfahrten%20im%20vergleich&sort=&fq=&total=11 (7.3.2024).

14 Huang/Kypta 2011; Jahnke 2019a.
15 siehe zum dort laufenden Projekt „die rezesse der niederdeutschen städtetage“ https://fgho.eu/

de/projekte/rezesse-staedtetage (7.3.2024). Ergebnis der Projektarbeit sind auch offen zugängliche, 
herunterladbare und weiterbearbeitbare transkriptionen von rezesshandschriften in darstellung neben 
dem original über eine transkribus site, s. https://app.transkribus.org/sites/rezesse-niederdeutscher-
staedtetage/#/ (7.3.2024). der schwerpunkt liegt aktuell vor allem auf der Zeit des 16./17. Jh.s, um die 
rezesstexte auch dieser Zeit der Forschung bereitzustellen. 
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die beiträge dieses bandes gliedern sich in zwei blöcke. der zweite teil bewegt sich 
dabei im bereich einer klassischen auseinandersetzung mit dem hansestädtischen 
versammlungswesen. auch hier ergeben neue methodische ansätze und die einbe-
ziehung von erkenntnissen der Forschung zu vormoderner versammlungskultur neue 
Zugänge zum thema.

der beitrag von angela Huang nimmt sich die entwicklung des hansestädtischen 
Versammlungswesens bis ca. 1450 zum Gegenstand und definiert den Begriff „Hanse-
tag“ als einen speziellen städtischen versammlungstypus. dabei wird herausgestellt, 
dass erst im frühen 15. Jh. eine gemeinsame identität als tagfahrten der stede van 
der dudeschen hense bestand, wenn auch die gruppenbezeichnung allgemein schon 
vorher genutzt wurde. der Prozess der institutionalisierung begann im 14. Jh., wobei 
sich im Laufe der Zeit spezifische Regeln für die Versammlungen der Hansestädte 
herausbildeten. der text beschreibt die entwicklung des hansestädtischen tag-
fahrens von ad hoc versammlungen zu einer etablierten institution bis mitte des 
15. Jh.s. beschlüsse bezogen sich auf die interne organisation, an- und abreise der 
städtevertreter, ausreichende vollmachten und die besendung der Hansestädte. Für 
nichterscheinen wurden strafen festgelegt. die beschlüsse wurden durch rezesse 
überprüft und bestätigt, wodurch sich ein stabiles regelwerk für das hansestädtische 
versammlungswesen herausbildete. eingebettet in einen breiteren Kontext hanse-
städtischer versammlungen bis 1669 zeigt sich nach einer Formierungsphase und 
einem atypischen Anstieg der Häufigkeit von Tagfahrten im 14. Jh. eine recht stabile 
Frequenz in den folgenden Jahrhunderten auf einem niedrigeren niveau. die aktive 
beteiligung der städte an den versammlungen bleibt trotz geringer teilnehmerzahlen 
ebenfalls stabil. Huang zeigt, dass die hohe Zahl von tagfahrten und die große teil-
nehmerzahl keinesfalls Indizien für die häufig darin gesehene „Blütezeit“ der Hanse 
und ihrer versammlungskultur darstellen, sondern symptom einer „ungeordneten“ 
versammlungstätigkeit der Hanse städte bis ins frühe 15. Jh. waren. diese prägte das 
bild der Hanse als sich entwickelnde gemeinschaft.

ebenfalls um die frühere Zeit der zwischenstädtischen Zusammenarbeit und um Fragen 
von Legitimität bzw. Legitimierung geht es bei dominik Kuhn, der die Praxis der sie-
gelanbringung in hansestädtischen versammlungen in den blick nimmt und dabei auch 
Fragen zur Hierarchie unter den Hansestädten stellt. seine analyse konzentriert sich 
auf die bestände des archivs der Hansestadt Lübeck (aHL). das älteste beispiel, ein 
bündnisvertrag von 1259, zeigt, dass mehrere Hansestädte gemeinsam ein dokument 
ausstellten, aber nur eine stadt (Wismar) und nicht alle aussteller siegelten. Weitere 
urkunden von 1284, 1293, 1296 und 1310 verdeutlichen, dass die gemeinsame besie-
gelung im 13. Jh. unter den Hansestädten noch nicht weit verbreitet war. Zudem zeigt 
die untersuchung von bündnisverträgen, dass die siegelreihenfolge nicht unbedingt 
auf der politischen macht basierte, sondern möglicherweise zunächst eine später aber 
aufgelöste geographische ordnung von Westen (Lübeck) nach osten (greifswald) 
repräsentierte. ab der mitte des 14. Jh.s wurden multilaterale verträge üblich, die 
im umlaufverfahren von allen vertragsparteien besiegelt wurden. mit Zunahme der 

angela Huang und christina Link
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anzahl hansestädtischer tagfahrten und vertragswerken aus verschiedenen regionen 
entstand eine durch rang und Prestige geprägte neue anordnung der städtesiegel. die 
nutzung mindermächtiger beglaubigungsmittel bei verhandlungen ermöglichte ande-
rerseits politische rückzugsoptionen. ein blick auf zwei verträge von 1604 und 1607 
nimmt auch hier die längerfristige entwicklung in den blick. 

ein immer wieder in der Forschung auftauchender, wenn auch wenig systematisch 
untersuchter Zugriff ist der Blick auf die regionalen Städtegruppen und ihre Versamm-
lungen. Christina Link untersucht die Verflechtungen innerhalb des hansischen Ver-
sammlungssystems am beispiel von preußischen regionaltagen und Hansetagen vom 
ende des 14. bis zum beginnenden 15. Jh. sie arbeitet heraus, dass die verschiedenen 
städtegruppen aufgrund der unterschiedlichen regionalen Zuschnitte von tagfahrten 
in ihrer beziehung zum hansestädtischen versammlungswesen ihre eigenen Wege gin-
gen, regionale ergebnisse deswegen nicht repräsentativ für andere regionen sind. der 
blick auf die preußischen städte- und ständetage beleuchtet Frequenz, teilnahme und 
Ladungspraxis, Themen der Versammlung sowie Diskussions- und Entscheidungsfin-
dungsmechanismen, um dann die Verflechtung mit hansestädtischen Versammlungen 
zu untersuchen. Wenig überraschend finden sich überregionale Themen bzw. solche 
auf der agenda der Hansetage auch regional diskutiert; themen wurden zwischen den 
Ebenen hin- und her gespielt. Die häufige Besendung regionaler und überregionaler 
Tagfahrten mit identischen Personen spricht dabei für starke Verflechtungen. Die 
studie zeigt das Potential weiterer Fallstudien zu den vielschichtigen verbindungen 
zwischen regionalen städtegruppen und hansischer Willensbildung. 

neben diesen Überlegungen zu entwicklungsbögen und zwischenstädtischen ver-
flechtungen legt der vorliegende Band auch eine Auseinandersetzung mit der Räum-
lichkeit als lohnendem gegenstand der erforschung der hansestädtischen tagfahrten 
vor. Denn Räumlichkeit beeinflusst den Verlauf und die Ergebnisse von Tagfahrten 
maßgeblich. die Wahl des versammlungsortes, sei es im rathaus oder in Herbergen, 
hatte auswirkungen auf die dynamik der gespräche und die interaktionen zwischen 
den teilnehmern. die infrastruktur für Hansetage erforderte ausreichend große ver-
sammlungsräume. Während der Sitzungen beeinflusste die Atmosphäre dieser Räume 
den verlauf und die ergebnisse. die in den beiträgen geleistete auseinandersetzung 
mit räumlichkeit und ihrer bedeutung für das hansestädtische (und jedes andere) 
tagfahren gibt einen einblick in das selbstverständnis der Hansestädte, wie es sich 
in den versammlungsräumen ausdrückt, und in die mechanismen der verhandlun-
gen. Es steht zu hoffen, dass die hier geleisteten Auswertungen in Zukunft vielfältig 
erweitert werden.

Justyna Wubs-mrozewicz beschäftigt sich – thematisch anschließend an die bereits 
vorgestellten Beiträge – mit dem Komplex von Konflikten, Geheimhaltung und 
räumlichkeit anhand der überregionalen hansischen und preußischen tagfahrten. 
auch hier stehen also überregionale und regionale ebene vergleichend im Fokus 
der betrachtung. vertraulichkeit oder geheimhaltung – fester bestandteil des tag-
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fahrens – wird als „eine politische art der organisation der Zeit und des raumes“ 
betrachtet. die analyse von hansischen und preußischen tagfahrten verdeutlicht, 
dass Geheimhaltung und Räumlichkeit als Taktiken der Konfliktbewältigung wie 
auch als mittel zur abgrenzung von gruppen genutzt wurden. die räumlichkeit 
von Sitzungen wurde differenziert genutzt, wobei Geheimhaltung auch durch das 
verlassen des Hauptraums oder die Wahl einer Herberge als alternativem versamm-
lungsort betont wurde. die nutzung solcher instrumente verdeutlichte zudem interne 
Machtstrukturen. Auch der Ort des Konfliktaustrags im Versammlungssystem gehört 
zu diesen Überlegungen dazu. Ein regionaler Konflikt wurde etwa auch deswegen 
nicht auf einem allgemeinen Hansetag behandelt, um eskalationen zu vermeiden. 
dies verdeutlicht die bedeutung der sorgfältigen auswahl von Foren sowie von 
Offenheit und Geheimhaltung in der Hanse.

Zwei beiträge dieses bandes befassen sich tiefergehend und interdisziplinär auch 
materiell mit dem raum als zentralem element der hansischen tagfahrten, das bisher 
noch nicht eingehend erforscht wurde. anja rasche betrachtet räumlichkeit dabei auf 
zwei Ebenen: erstens der geografische Versammlungsort und zweitens die Versamm-
lungsräume selbst, einschließlich ihrer ausstattung. auch sie weist darauf hin, dass 
darüber hinaus auch andere räumlichkeiten zum tagfahren gehörten – Pfarrkirchen 
wurden etwa insbesondere für Eröffnungs- und Abschlusszeremonien genutzt. Dabei 
sind an den und innerhalb der gebäude verschiedene bereiche in den blick zu nehmen, 
so Fassaden, Wege, eingänge, Flure und treppen. denn auch sie prägen die praktische 
durchführung von versammlungen und sind zudem repräsentative elemente. Wie 
rasche zeigt, waren rathäuser komplexe bauwerke mit unterschiedlichen Funktionen, 
von gerichtslauben über verkaufsräume bis hin zu sitzungssälen. sie wurden reich 
ausgestattet und oft umgebaut, um den sich verändernden anforderungen gerecht zu 
werden. ein vertiefender blick insbesondere auf Lübeck zeigt eine enge verzahnung 
von st. marien, dem rathauskomplex und dem markt in Lübeck. der sogenannte 
Hanse saal selbst war als beeindruckende, große Halle ein weiterer ausdruck umfas-
sender versammlungstätigkeit und eines im raum verdeutlichten anspruchs der in 
Lübeck versammelten ratssendeboten. auch im schlaglichtartigen vergleichsbeispiel 
Köln entstand im 14. Jh. ein solch repräsentativer saal.

alexander Kreys beschäftigung mit dem Lübecker Hansesaal setzt an bei der bauge-
schichte, geht aber weit darüber hinaus. Überlegungen zur ausstattung, errichtung 
und veränderung des Hansesaales werden in beziehung gebracht mit den konkreten 
ereignissen der Hansetage. dabei ist allerdings festzuhalten, dass der Lübecker 
‚Hansesaal‘ nicht speziell für die Hansetage erbaut wurde. auch wurde der saal weit 
über den letzten Hansetag hinaus genutzt. ein vergleich mit dem unteren saal des 
Lübecker rathauses zeigt Ähnlichkeiten in der struktur und nutzung der räume. 
insbesondere wird auf die Funktion der Hörkammern für beratungen und Wahlen 
verwiesen. nicht zuletzt bestehen in der ausstattung des saales, wie der beitrag zeigt, 
bezüge zu rechtsprechung und gesetzgebung. auch hier schließen sich an das Lübe-
cker beispiel vergleichende Überlegungen zu anderen rathäusern an, insbesondere in 
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Hamburg, bremen, rostock, stralsund und Wismar. Kreys beitrag untersucht nicht 
zuletzt die wichtige Frage, ob der Hansesaal als symbol der hansischen verfassung 
und ihrer tagfahrten betrachtet werden kann. dabei stellt er den Hansesaal vor allem 
als sehnsuchtsort im ausgehenden 19. Jh. und als symbol für die Historisierung und 
Heroisierung der alten Hanse heraus. so zeigt sich die starke Wirkung von räum-
lichkeit nicht nur während der Hansetage selbst, sondern auch in ihrer nutzung zur 
ikonisierung historischer Phänomene wie hier der Hanse. 

in diesem band ist der blickwinkel aber kein allein hansischer. daher werden den 
geschilderten artikeln zu einzelnen aspekten hansischen tagfahrens kontrastierend 
vergleichende untersuchungen bzw. analysen von versammlungen in anderem Kon-
text vorangestellt.

einleitend werden wir uns in vergleichender Perspektive tagfahrten auf reichsebene 
und in der schweiz ansehen. duncan Hardy setzt sich in seinem beitrag mit der vielfalt 
des tagfahrens in der vormoderne auseinander, mit „tagen“ als breitem Phänomen 
und als Bezeichnung für ein geplantes Treffen zu gemeinsamen Verhandlungen. 
deutschsprachige eliten zwischen ca. 1350 und 1550 bezeichneten verschiedene arten 
von Versammlungen als „Tage“. Diese Begriffsähnlichkeit war ein Zeichen für eine 
besondere mentalität, mit einer neigung zu multilateralen verhandlungen im rahmen 
des dezentralen Heiligen Römischen Reichs. Hardys typologische Annäherung schafft 
hier einen neuen Zugang zu diesem zentralen Phänomen der vormoderne. er betont 
die vermittelnde und verhandelnde Funktion dieser versammlungen mit seinem blick 
insbesondere auf die schlichtungstage. interessant ist an Hardys Überlegungen dabei 
auch, dass er Schlichtungstage als öffentliche Veranstaltungen nicht nur in ihrer Be-
deutung als element der rechtskultur darstellt, sondern ihre symbolische bedeutung 
hervorhebt und zeigt, dass sie somit die politische Kultur im spätmittelalterlichen 
Reich beeinflussten. Das Tagfahren städtischer Netzwerke wie der Hansestädte kann 
künftig noch stärker in diesen übergeordneten rahmen eingeordnet werden. gerade 
das Konfliktmanagement ist zuletzt auch, wie bereits oben angesprochen, ein The-
ma, dem sich die Hanseforschung gewidmet hat und das einen neuen blick auf das 
hansestädtische versammlungswesen erlaubt.

an diese Überlegungen schließt gabriele annas’ beschäftigung mit den städtischen 
tagen im reich des 15. Jh.s unmittelbar an. sie setzt sich mit regionalen städtetagen 
und reichsstädtetagen auseinander und bereichert diesen band damit bereits um die 
auseinandersetzung mit den verschiedenen Wirkungsräumen bzw. ebenen städtischen 
tagfahrens, die auch von großer bedeutung für die Hansegeschichte ist. der text 
untersucht vor allem die Verflechtungen zwischen Reichstag und Reichsstädtetag als 
tragenden elementen einer korporativen reichspolitik. trotz institutioneller eigen-
ständigkeit sind sie eng miteinander verbunden, sowohl überlieferungsmäßig als auch 
deliberativ und personell. der schwerpunkt liegt auf der vor- und Frühgeschichte 
überregionaler reichsstädtischer tagsatzungen, die im letzten drittel des 15. Jh.s zu 
einer verstärkten Schaffung korporativer Strukturen einer gemeinsamen städtischen 
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reichspolitik führten. Weiter geht annas auch auf die reichsstädteregistratur ein, die 
als „monumentales historisches Quellen- und argumentationsarsenal“ diente und die 
reichspolitische Partizipation der Freien und reichsstädte dokumentierte.

einen weiteren vergleich städtischen tagfahrens stellt ulla Kypta an, indem sie die 
hansischen tagfahrten und eidgenössische tagsatzungen als nicht ständisch organi-
sierte Treffen von Vertretern ständisch gleichgestellter Einheiten in den Blick nimmt. 
allgemeiner Konsens war in beiden Fällen entscheidend für politische entscheidungen 
auf diesen „tagen“. dabei wurden allerdings hansestädtische versammlungen und die 
der eidgenossenschaft im rückblick sehr unterschiedlich bewertet. Kypta geht in ihrem 
beitrag mit kritischem blick der Frage nach, weshalb sehr ähnliche charakteristika 
ihrer versammlungen – eine gewisse schwerfälligkeit und unverbindlichkeit und 
die  Problematisierung städtischer einzelinteressen – bei der Hanse zu einem verlust 
an politischer bedeutung geführt haben soll, während die tagsatzungen bis zur mo-
dernisierung der schweiz erfolgreich fortgesetzt wurden. damit ordnen sich Kyptas 
Überlegungen auch in die diskussion um den niedergang der Hanse bzw. unsere er-
wartungshaltung an die historischen akteure ein. auch hier wird die bedeutung von 
Konfliktlösung als Hauptzweck der Versammlungen und die Vielfalt frühneuzeitlicher 
Politikformen hervorgehoben.

in summe erlauben die hier vorgelegten beiträge eine einbettung und einen vergleich 
des hansestädtischen versammlungswesens innerhalb des Heiligen römischen reiches. 
der tagungsbeitrag von Julia burkhardt (münchen) „auf dem Weg zur repraesentatio 
corporis regni – politische versammlungen im spätmittelalterlichen Polen“ hätte diesen 
blick sehr gut ergänzt, muss aber in der druckfassung leider entfallen. die artikel 
dieses bandes geben neue impulse für die erforschung der „Hansetage“, ob in ihrer 
Entwicklung, ihren Verflechtungen zwischen regionalen und hansischen Belangen und 
Wirkungsbereichen oder ihren Praktiken der Legitimierung gemeinsamer Politik. nicht 
zuletzt werden hier auch neue Wege beschritten, indem ein Fokus auf räumlichkeit 
gelegt wird, verbunden mit Fragen der geheimhaltung und Überlegungen dazu, wel-
chen Einfluss Räumlichkeit auf eine Versammlungskultur nimmt. Damit sind wichtige 
grundsteine gelegt, diesen zentralen bereich der Hanseforschung zukünftig in der 
notwendigen vielfalt und breite weiter zu erforschen. 
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