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VOR- UND FRUHGESCHICHTE DES EUROPAISCHEN 

FLAGGENWESENS

(3)

von "Hans Horstmann

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg erschien in einer deutschen heraldischen Zeit- 
schrift ein Aufsatz mit dem Titel "Gegenwartsaufgaben der Heraldik". Darin 
wurde festgestellt, daB die Heraldik von alien historischen Disziplinen die ruck- 
standigste sei, daB sie erst in den Anfangen einer kritischen Forschung stehe und . 
uber das Stadium einer reinen Materialsammlung noch kaum hinaiisgekommen 
sei. Dieses Urteil war hart, vielleicht zu hart. Aber etwas Wahres steckt darin. . 
Immerhin kann die Heraldik wenigstens das eine fur sich in Anspruch nehmen, | 
daB sie schon seit langem als selbstandiger Zweig der Geschichtswissenschaft, als 
sogenannte historische Hilfswissenschaft anerkannt ist. Bei der Schwesterwissen- , 
schaft der Heraldik, der Flaggenkunde, ist das nicht der Fall. Hier hat sich die , 
Erkenntnis, daB es sich um eine selbstandige historische Hilfswissenschaft mit 
eigener Zielsetzung und eigenen Forschungsmethoden handelt, erst langsam, ei- > 
gentlich erst in den letzten Jahren durchgesetzt. Das ist erstaunlich und bedauer- 
lich. Erstaunlich mit Rucksicht auf die groBe Bedeutung, die die Nationalflagge 
im Leben der Vblker hat, - eine Bedeutung, die weit grOBer ist als die des Staats-^ 
wappens. Bedauerlich, well es keine bessere und einpragsamere Illustration zur 
Weltgeschichte gibt als die Flaggengeschichte. Wer die Flaggengeschichte eines < 
Staates kennt, kennt damit zugleich in groBen ZUgen auch seine politische Ge- 'j 

schichte. |
Allerdings macht sich der AuBenstehende von der Flaggengeschichte meistens J 
eine falsche Vorstellung. Es ist keineswegs so, daB hier nur eine Reihe hunter -j 
Bilder gesammelt wird, und daB man dann feststellt, in diesem Jahr war die j 
Flagge des Staates so und in jenem Jahr so. Das gehort natUrlich auch dazu. Es | 
ist die Materialsammlung, von der vorhin schon im Zusammenhang mit der He- j 
raldik die Rede war. Aber wie jeder echte Zweig der Geschichtswissenschaft, so ^ 
fragt auch die Flaggengeschichte nicht nur nach dem, was gewesen ist, sondern ’ 
sie fragt daruber hinaus nach den GrUnden, warum die Entwicklung so und nicht : 
anders verlaufen ist. Dadurch ergibt sich eine Fulle von Querverbindungen zu an-, 
deren Gebieten der Geschichte, zur politischen und zur Kriegsgeschichte, zur j 
Handels- und Schiffahrtsgeschichte, zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte und j 
nicht zuletzt zur Heraldik. Vor allem diese beiden zuletzt genannten Verbindun-1
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(gen zur Rechtsgeschichte und zur Heialdik sind bisher, wie mir scheint, nicht 
IgenUgend beachtet worden. Dabei liegt gerade bier der SchlUssel zur Ldsung al- 

!) (jer der Fragen, die mit der Entstehung des europaischen Flaggenwesens zusam-

1
.menhangen.

SMein Vortrag zerfallt, wie Sie schon aus dem Programm ersehen haben, in zwei 
STeile, die Vorgeschichte und die Friihgeschichte des Flaggenwesens. Die Vorge- 
schichte beginnt mit der Zeit Karls des GrdBen und reicht bis zum Ende des 12. 

'‘jahrhunderts. Die Friihgeschichte umfaBt den Zeitraum vom Beg;inn des 13. Jahr- 
^hunderts bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Um 1350’haben sich die Gmndformen 
' unseres heutigen Flaggenwesens herausgebildei;. Von da ab lockert sich die bishe- 
rige enge Bihdung zur Heraldik, und die Flaggengeschichte geht ihre eigenen We- 

* ge.

■ Charakteristisch nun fUr die beiden ersten Zeitabschnitte ist folgendes: Die Schiffs- 
abzeichen, die wir wahrend dieser Zeit fin den, stehen nicht filr sich allein da.
Ihre Entwicklung vollzieht sich nicht - sagen wir - im luftleeren Raum, sondern 

5 ' ist nur ein Teil einer grOlJeren Entwicklung, die sich zunachst auf dem Festland 
vollzieht und erst von dort auf das Gebiet der Schiffahrt Ubergreift. Das Schiff 
war ja nach germanischem Recht den Gebauden an Land gleichgestellt. Es gait 
gewissermaBen als schwimmendes Haus. Und so findet sich alles, was uns in je- 
ner Zeit an Schiffsabzeichen begegnet, gleichzeitig auch an Land als Abzeichen* 
von Gebauden und Ortlichkeiten.

HierfUr zunachst ein Beispiel: Sie wissen, dal3 Karl der GroBe, als er am Weih- 
nachtstag des Jahres 800 durch den Papst Leo 111. zum Kaiser gekront wurde, nicht 
nur den Titel eines rdmischen Imperators, sondern zugleich auch das romische 
Herrschaftssymbol, den plastischen Adler, ubernahm. Die friiheste Nachricht dar- 
Uber besagt, daB Karl auf seiner Pfalz zu Aachen einen ehernen Adler anbringen 
lieB. Der Adler blieb von da ab das Symbol der kaiserlichen Herrschaft, bis er 
gegen Ende des 12. Jahrhunderts durch das Adlerwappen abgeldst wurde. Und bis 
zum Ende des 12. Jahrhunderts hielt sich auch der Branch, auf den Gebauden, die 
der kaiserlichen Herrschaft unterstanden, einen plastischen Adler anzubringen. So 
sehen Sie auf einer Miinze Kaiser Heinrichs VI. aus der Milnzstatte Aachen ein 
stilisiertes Stadtbild, bei dem der mSchtige Mittelturm einen plastischen Adler 
trSgt. Eine ganz ahnliche Darstellung findet sich auf einem Siegel der Reichsstadt 
Boppard aus der Zeit um 1200. Und wenn Sie einmal nach Rosheim im Elsass koin 
men - einer alten Reichsstadt und staufischen GrUndung aus der Mitte des 12. Jahr 
hunderts -, so kttnnen Sie .dort noch heute auf dem Westgiebel der Peter-Paiil-Kir- 
che den plastischen kaiserlichen Adler aus jener Zeit bewundern.

Hiet nun das Gegenstuck zur See: eine MUnze Karls des GroBen aus der Munzstatte
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Quentowik (Abb. 7). Quentowik, das heutige Staples, liegt an der franzdsischen 
Ktlste, etwa 30 km sUdlich von Boulogne. In Boulogne rilstete Karl derGroBe im 
Jahre 810 eine Kriegsflotte zum Schutz gegemdie Normannen aus. Im Jahre 811 
reiste er selbst nach Boulogne, um die Flotte zu besichtigen. Offensichtlich aus 
diesem AnlaB 1st diese Milnze gepr3gt worden. Sie sehen auf der Vorderseite das 
Bild des Kaisers, auf der RUckseite ein Schiff, das im Topp den kaiserlichen Ad
ler filhrt, - nicht sehr jieutlich. Aber das ist bei der geringen GrdBe der Muijze 
- sie miBt kaum 2 cm im Durchmesser - auch nicljt zu erwarten. Aber Sie sehen 
die charakteristische S-formige Silhouette,eines Vogels mit geschlossenen Flpgeln, 
wie wir sie auch sonst bei friihen A^lerdarstellungen finden. Die Miinze Karls des 
Grofien ist erst vor wenigen Jahren'fcekannt geworden. Sie ist nur in diesem einen 
Exemplar erhalten, - ein Beweis dafiir, daB sie aus AnlaB eines bestimmten Er- 
eignisses und nur in einer sehr geringen Auflage gepragt worden ist.

Ich bin auf diesen Fall bewuBt etwas ausfuhrlicher ein^egangen, um Ihnert gleich 
zu Beginn die Rarallelitat der Gebaudeabzeichen an Land und der fechiffsabzeichen 
zur See vpr Augen zu fiihren. Auf die weitere Entwicklung der europaischen Schiff; 
abzeichen hat dieser Fall keine Nachwirkung gehabt. Der Adler als Abzeichen Icai 
serlicher Schiffe ist eine Einzelerscheinung geblieben, - eine Episode, die mit 
dem tode Karls des GroBen ihr Ende fand. Denn mit dem Tode Karls des GroBen 
zerfiel seine Flotte. Und fiir mehr als 300 Jahre gab es keine kaiserlichen Kriegs- 
schiffe mehr.

Ein anderes Schiffsabzeichen dagegen hat sich von'der Zeit Karls des GroBen an 
bis weit in das 13. Jahrhundert hinein erhalten, - ein Kreuz im Topp des Mastes. 
Hier zunachst wieder eine Miinze Karls des GroBen, diesmal aus der Munzstatte 
Dorestad (Abb. 8). Sie sehen ein Schiff ahnlich dem vorhin gezeigten, nur mit 
dem Unterschied,' daB sich hier im Topp des Mastes statt des Adlers ein Kreuz 
findet. Auf Milnzen Ludyigs des Fromrnen sehen Sie dies noch deutlicher (Abb. 9). 
Und hier - zeitlich mit einem groBen Sprung - das Siegel der Stadt La Rochelle 
aus der Zeit um 1200 (Abb. 10) 1). Die Beispiele lieBen sich beliebig vermehren. 
Uberall, ob auf Miinzen, Siegeln Oder Miniaturen, ilberall findet sich im Topp 
des Mastes dieses eigenartige Kreuz mit den charakteristisch verbreiterten Armen. • 
Die Heraldik spricht hier von einem Tatzenkreuz.

Uber die Verbreitung des Kreuzes hat schon Paul Heinsius in seinem Buch uber'das 
Schiff der hansftchCn-Frilhzeit zwei wichtige Feststellungen getroffen:

a) Das Kreuz findet sich nur bei Handelsschiffen.
b) Es findet sich nur im nordisch-germanischen Raum, nicht dagegen im Mit- 

telmeerraum.
-- - - - . . . _ . ■ . . . f S\ *

1) Abb. 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25 und 26 mit freundlicher Genehmigung von 
Herrn Dr. Paul Heinsius, Freiburg i. Br. <
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Fragen wir nach der Bedeutung del Kreuzes, so mtlssen wir auch hier auf den 
gleictfartigen Branch an Land zuriickgreifen. Sie alle kennen das mittelalterli- 
che Marktkreuz, jenes Kreuz, das zu Beginn des Marktes aufgerichtet und bei ^ 

der Beendigung wieder niergelegt wurde. Solange es stand, verkilndete es den 
Konigsfrieden, der auf der Markstatte ruhte und mit seinem Schutz alle Markt- 
besucher umfaBte. Der Marktfrieden war jedoch nicht der einzige Fall,- der 
durch ein Kreuz kenntlich gemacht wurde. Jede Art eines kbniglichen Sender-, 
friedens, der auf einem Ort oder einem GebSude ruhte, bedurfte zu seiner Kenn- 
zeichnung eines Kreuzes. Das Kreuz war im germanischen Raum jganz allge- 
mein das Zeichen des KOnigsfriedens. Es trug nach einem Wort Richard Schro- 
ders "gemeingermanischen Charakter". Entstanden aber ist es - darilber ist man 
sich in der rechtsgeschichtlichen Literatur einig - im frankischen Raum unter 
Karl dem GroBen.

Ubdf das Aussehen des koniglichen Friedenskreuzes an Land sind wir durch zahl- 
reiche bildliche Quellen uhterrichtet. Es entspricht in seiner Form'genau dem 
Kreuz im Topp der Handelsschiffe. Am haufigsten findet sich auf Mtlnzen und 
Siegeln das Bild einer Stadt, die durch das Kreuz als Marktstatte gekennzeich- 
net ist. Hier zunachst ein sehr frilhes Beispiel, eine MUnze Karls des GroBen, die 
uns allerdings nur aus einer aiteren Zeichnung bekannt ist (Abb. 11). Sie sehen 
ein Stadttor mit zwei TUrmen und auf der Mauerbrtistung das kSnigliche Friedens- 
kreuz.

Inhaltlich das gleiche Bild zeigt diese Magdeburger Mtinze aus dem 12. Jahrhun- 
dert (Abti. 12).‘ Dieser MUnztyp ist auBerst weit verbreitet. Wir finden ihn nicht 
nur in Deutschland tind Belgien, sbhdern auch auf Munzen der nordischen Staa- 
ten und des Deutschen Ordens.

Eine Abwandlung dieses Typs sehen Sie auf der folgenden MUnze des Bischofs 
Ludolf von MUnster aus der ersten flaifte des 13.. Jahrhunderts (Abb. 13). Hier 
findet sich das Kreuz zweimal, rechts-und links des Mittelturmes. Den AnlaB 
zu dieser symmetrischen Art der Darstellung gab die Tatsache, daB man-die 
Munzen vielfa'ch, wenn man nicht wechseln konnte, in der Mitte durchbrach.
Und jecfe Haifte sollte dann den wesentlichen Teil des MUnzbildes zeigen. Auch 
dieser Typ ist weit verbreitet. Die Beispiele lieBen sich beliebig vermehren.
Aber das wUrde zu’weit fuhren. Deshalb zum SchluB nur noch eine Darstellung 
aus der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels aus der Zeit um 1320 (Abb. 
14). Hier steht das Kreuz frei auf dem Marktplatz. Davor sitzt der Stadtrichter, 
um Recht zu sprechen. Sie sehen auch hier wieder die charakteristisch verbrei- 
terten Arme des Kreuzes. Vor allem aber achten Sie bitte auf den eigenartigen 
Gegenstand, der an dem Kreuz hangt! Es ist der Konigshandschuh, ein Symbol
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der richterlichen Gewalt des Marktherrn. Wir werden darauf gleich noch einmal 
zu sprechen kommen. ZunSchst aber genUgen diese Beispiele, um festzu^t^llen, 
dalJ auch bier eine vollige Parallelitat zwischen den Schiffsabzeichen und den Ab- 
zeichen an Land vorliegt. Und wir kopnen mit Sicherheit sagen, daB das Kreuz 
im Topp der Handelsschiffe dieselbe Funktion harte wie das Marktkreuz-an Land.
Es war das Zeichen des KOnigsfriedens, unter dessen Schutz das Schiff fuhr.

Verfolgen wir jetzt die Entwicklung auf dem Festland weiter, so sehen wir, daB 
sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts das Stadtbild auf Miinzen und Siegeln 3n- 
dert. Start des einfachen Friedenskreuzes finden wit jetzt mehrfach einen Kreuz- 
stab, an dem ein bildloser gonfanonformiger Wimpel weht. Wir batten vorhin 
schon bei dem Bild des Sachsenspiegels gesehen, daB das Marktkreuz mit einem 
anderen Rechts'symbol, dem Konigshandschuh, verbunden war. Hier liegt offen- 
sichtlich etwas Ahnliches vor. Doch zunUcbst einige Bilder: Hier als Beispiel fur 
viele eine MUnze des Kolner Erzbischofs Adolf I. aus dem Jahre 1197 (Abb. 15).
Zu beiden Seiten des Turmes sehen Sie zwei Ktepzstabe, abnlich wie auf der 
miinsterschen MUnze, die ich Ihnen vorhin zeigte. Nur weht hier unter dem Kreuz 
ein machtiger, in drei Zungen auslaUfender Wimpel. Ahnliche Bilder finden sich 
auch auf einigen Stadtesiegeln des 13. Jahrhunderts.

Fast zu derselben Zeit erscheint der bildlose gonfanonformige Wimpel auch in der 
Schiffahrt. Der erste Nachweis findet sich auf dem aitesten Siegel der Stadt Lu- 
beck aus dem Jahre 1226 (Abb. 16). Sie sehen im Topp des Mastes das Kreuz und 
damnter den in mehrere Zungen auslaufenden Wimpel.^ Weitere Beispiele will ich 
nur kurz erwahnen: dje Siegel von Nieupprt 1237, von Wismar 1256, won Peven- 
sey und Winchelsea um 1272 und von Stralsund 1278. Und als AbschluB noch das 
aiteste Siegel der Stadt Danzig (Abb. 17), von dem ein Abdruck zwar erst aus dem 
Jahre 1294 vorliegt, das aber zweifellos einige Jahrzehhte alter ist. ^

Auch in schriftlichen Quellen wird diese Verbindung des Friedenskreuzes mit ei- 
ner "Fahne", wie es in den Quellen heiBt, mehrfach erwahnt. So heiBt es in den 
Fivelgoer Busstaxen, einer Rechtjquelle aus der Mitte des 13. Jahrhunderts:

Da nahm der Vogt des Konigs Kreuz und band eine
Fahne daran und setzte es auf des Mannes Haus.

Und in dem oberdeutschen Heldengedicht von Konig Ortnit aus der Zeit um 1225 
heiBt es an einer Stelle, wo die Einfahrt eines Schiffes in den Hafen geschildert 
wird:

Eine Fahne und ein Kriize 
Er an den Mastbaum band. 
Damit er sie bewisse,
DaB ihm Friede ware bekannt.
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Danach war also dieser gonfanonformige, Wimpel ein zweites Friedenszeichen 
neben dem Kreuz. Aber wie kam es dazu? Und voi allem: welche Farbe batten 
diese Wimpel? DaB sie bildlos waren, IdBt sich aus den Quellen einwandfrei er- 
kennen. Aber irgendeine Farbe miissen sie ja gehabt haben. Und tatsachlich wa-' 
ren sie farbig; ihre Farbe war in den einzelnen Staaten verschieden. In Deutsch
land war sie rot, in England weiB,- in Flandern vermutlich griin usw. Diesen 
Branch, Fahnen und Wimpel in einer bestimmten Farbe zu filhren, haben die 
europSischen Herrscher aus dem Orient Ubernommen. Dort spielte von jeher die 
Farbe als Unterscheidungszeicheri eine besondere Rolle. Bei den islamischen Vol- 
kem hatte jede Kalifenfamilie ihre eigene Farbe., Im Byzantinischen Heer gab 
es filr jedes Regiment eine bestimmte Regimentsfarbe, die in den Kompaniefah- 
nen, in den Kommandozeichen der Kommandeure und sogar in den Lanzenwim- 
peln der Kavallerie wiederkehrte. Wdhrend des ersten Kreuzzuge^ lernten die 
Kleuzfahrer diesen Branch kennen und iibernahmen ihn. Von den drei Hauptan- 
filhrern des Kreuzfahrerheeres haben wir darilber genauere Angaben. Bohemund 
von Tarent, der spatere Fiirst von Antiochien, Ubernahm filr sich die*rote Farbe, 
Robert von der Normandie die gelbe und Balduin, der spatere Kdnig von Jemsa- 
lem, die weiBe. Und nicht nur die persbnlichen Lanzenfahnen der einzelnen 
HeerfUhrer trugen diese Farben. Auch auf den Gebauden wehten nach orientali- 
schem Vorbild Flaggen in der Farbe des Herrschers. Diese einfarbigen Flaggen 
wurden damit zu einer Vorstufe der spateren Nationalflaggen. Die Schiffe des 
Fiirstentums Antiochien z. B, haben bis zum Untergang dieses Staates im Jahre 
1268 eine bildlose rote Flagge gefUhrt, in der Farbe also, die Bohemund von Ta
rent wahrend des ersten kreuzzuges filr seine Person angenommen hatte. Und die 
spatere Flagge des Kbnigreiches Jemsalem - weiB mit einem zunachst roten, spa
rer goldenen Kreuz - geht in ihrer Gmndfarbe auf das weiBe Banner Balduins zu- 
rilck.

Dieser Brauch wurde also jetzt auch von den europaischen Herrschern ubernom
men. Wir finden in Deutschland seit der Mine des 12. Jahrhunderts - nicht vor- 
her, wie vielfach behauptet worden ist - einen roten Gonfanon als personliches 
Abzeichen des Kaisers. Wir finden an Land die bekannten roten Marktfahnen, 
die noch im spateren Mittelalter ublich waren. Allein schon daraus dilrfen wir 
folgern, daB auch die einfarbigen Wimpel im Topp der deutschen Handelsschiffe 
rot waren. Und daB das tatsachlich so war, beweist das Hamburger Seerecht vom 
Jahre 1270, das filr alle hamburgischen Schiffe einen bildlosen "roden vlugher" 
vorschrieb.

Fiir England ist ein bildloser weiBer Wimpel dutch eine Reihe von Miniaturen 
nachgewiesen. Aus ihm ist sparer die weiBe St. Georgs-Flagge mit dem roten
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Kreuz entstanden, - ein Parallelfall also zu der Flagge des KOnigreicbs Jerusa
lem, die sich aus dem bildlosen weiBen Banner Balduins entwickelt hatte.

Wir haben also gegen Ende des 12. Jahrhunderts - am Ende jenes Zeitraums, den 
wir als Vorgeschichte des europajschen Flaggenwesens bezeichneten - zwei Ar- 
ten.von Schiffsabzeichen vor uns. Einmal das Kreuz im Topp des Mastes, das in 
dem gesamten germanischenHaum alS.Zeichen des Konigsfriedens diente, und 
das eine gewissermafien internationale Bedeutung hatte. Zum anderen jene ein- 
farbigen Wimpel unter dem Kreuz, deren Farbein den einzelnen Staaten verschie- 
den war, und die damit bereits eine. Art nationaler Erkennungszeichen waren. Die- 
se etwas primitive Art der Schiffsabzeichen genligte fUr die FrUhzeit des europai- 
schen Seehandels*, der sich Uberwiegend auf den Verkehr mit der gerade,gegen- 
Uber liegenden KUste beschrankte; Sobald jedoch diese eng umgrenzten Verkehrs- 
kreise gesprengt wurden und-die Schiffahrt der westeuropaischen Staaten zum in- 
ternationaren'Femhandel'‘ilberging, geniigten die einfarbigen'Toppwimpel-nicht 
mehr zur Unterscheidilng. Eine differenziertere Art der Kennzeichnung wurde 
notwendigr- Und das Mittel hierzu bot die Heraldik

%

Und damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrages. Uber die Entstehung 
des Wappenwesens kann icli mich in diesem Kreis kurz fassen.^ Sie wissen, dalS 
in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kreqpzug die ritterlichen Kreise 
Westeuropas dazu Ubergingen, Schild und RUsturig mit farjjigen Ab^feichen zu Ver- 
sehen. Die fortschreitende Entwicklung der RUstungstechnik, die im Kampf nicht 
nur den Kflrper, sondern aucri das Gesicht des Ritters V'ollig bedeckte, zwang zu 
einer solchen Art der Kennzeichnung. Die ersten Sphren dieses neuen Braudhes 
fin'den sich urn das Jahr 113(J. Und in der zweiten Haifte des 12. jahrhunderts ist 

er allgemein verbreitet.

Die Wappen waren zunachst rein personliche Erkennungszeichen der Ritter, die 
durch die Einfuhmng des Topfhelmes unkenntlich geworden waren. Man erkannte 
jedoch schon bald, daI3 man die'Wappen auch fur andere Zwecke benutzen konn- 
te. Klan konnte nicht nur einen Menscheft damit kefmzeichnen, sondern man kohn- 
te diese ZeicheA auch auf einem Gegenstand anbringen, um sein Eigentumsrecht 
dadurch ziirn Ausdmck zu brin^eh. So wurde aus dem persbnlichen Erkennungszei
chen eii) dingliches'Eigentumszeichen. An Zelt und Wagen finden wir das \^ap- 
pen ebenso wie ah der Reisetruhe'des Ritters und Uber dem Tor seiner Burg.

DarUber hinaus'Tindet*sich’Vereinzelt auch tier Brauch, das Wappen an fremden 
Gegenstanden, vor allem an fremden Hausern anzubringen, um dadurch kennt- 
lich zu machen, dafi das Haus unter cjem besonderen Schutz des WappenfUhrers 
stand. Es ist dies der Brauch der" "salva guardia", franzosisch "Sauve-Garde”.
Man hat dieser seltsamen Einrichtung in der Her’aldik bisher nur wenig Beachtung
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‘ geschenkt. Tatsachlich hat sich der Brauch vom 13. Jahrhundert an bis weit in 
• das 17. Jahrhundert hinein erhalten. Die Fuhrung des Wappens wurde hier also 

einem Dritten als Zeichen einer besonderen Schut^errschaft gestattet. Das Ei- 
gentum dieses Dritten wurde dadurch nach auBen hin derp Eigentum des Wappen- 
ftihrers gleichgestellt und genoB dutch das Wappen denselben Schutz. Die Bedeu- 
tung dieses Brdhches an Land war nur gering. Auf See dagegen hat er, wie wir 

[ gleich sehen werden, eine groBe Rolle gespielt.

, So fUhrte also die Entwicklung der Wappen im 12. und 13. Jahrhundert vom per- 
sonlichen zum dinglichen Abzeichen, vom Erkennungszeichen zum' Eigentums- 
zeichen und zum Schutzzeichen. Auch hier blieb nun die Entwicklung nicht auf 
das Festland beschrankt, sondern griff auch auf das Gebiet der Schiffahrt iiber.
Die Ritter, die ein Schiff ihr Eigennannten, brachten auch an diesem ihr Wappen 
als Eigentumszeichen an. Die Zahl der Fiille, in denen das moglich war, war al- 
lerdings nicht allzu groB. Denn im allgemeinen besaBen die Ritter keine Schiffe, 
und die Schiffseigentiimer waren in der iiberwiegenden Mehrzahl keine Ritter.
Nur in der Person einiger Herrscher, des deutschen Kaisers, des Konigs^von Eng
land, sowie der Konige von Kastilien, Portugal, Leon und Aragon,, sparer auch 
von Frankreich, iiberschnitten sich die beiden Kreise. Von diesen Herrschctn wis- 
sen wir, daB sie eigene Ktiegsschiffe unterhielten. Und hier finden wir denn auch 
die ersten Spuren des neuen Brauches. Zeitlich kdnneri wir die Entwicklung ziem- 
lich genau verfolgen. Noch in dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts suchen 
wir in den Quellen, obschon sie iiber die verschiedepen BrSuche in der Schiffahrt 
ausfuhrlich berichten, vergeblich nach irgendwelchen Anzeichen filr die Wappen- 
fiihmng an Schiffen. Die Konige von England scheinen die ersten gewesen zu^^sein, 
die ihre Schiffe mit dem kOniglichen Wappeji kennzeichneten. Die iibrigen euro- 
paischen Herrscher iibernahmen dann diesen Branch in schneller Folge.

Es zeigte sich nun schon bald, daB Schiffe mit dem Wappen eiries Herrschers im 
Ausland und auf See ein besonderes Ansehen und einen besonderen Schutz genos.^ 
sen. So ist es verstandlich, daB auch die privaten Schiffseigner danach strebten, 
ihr Schiff unter dem Wappen ihres Landesherrn fahren zu lassen. Teils wurde ih- 
nen dieses Recht von Fall zu Fall verliehen, entsprechend der an Land ublichen 

i "salva guardia". Teils wurde die Fuhrung des furstlichen Wappens generell ftiral- 
I le Schiffe der Untertanen freigegeben und schlieBlich sogar seine FUhrung zwin- 
L gend vorgeschrieben, weil die Herrscher sich davon nicht nur eine Forderung des 
[ Seehandels,-, sondern zugleich aucbeine Steigerung ihres Ansehens im Ausland 

versprachen.

I' Mit der Einfuhrung der herrschaftlichen Wappen als Eigentums- und Schutzzeichen 
in der Schiffahrt waren die beiden Grundformen der Nationalitatszeichen geschaf-
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fen, wie sie sich bis auf den heutigen Tag in der Kriegs- und Dienstflagge einer- 
seits und,in der Handelsflagge andererseits erbalten haben.

FUr die Anbringung der Wappen bestand zunachst keine feste Regel. Man brach- 
te sie an, wo gerade eine ge^ignete Fldcbe zur Verfugung stand. Als personliche 
ErkennungSzeicbeil der Ritter- finden «wir sie gleicherweise auf dem Helm wie auf 
dem Wappenrock, auf dem Sattel und auf der Pferdedecke, voj allem aber auf 
dem Schild des Ritters und auf seiner Lanzenfahne. Von diesen Gegenstanden 
wurden die beiden letzterwShnten - Schild und Fahne - schon bald zu den eigent- 
lichen, weitaus bevorzugten Tragern des Wappenbildes.

Auch in der Schiffahrt benutzte man zur Anbringung der Wappen zunSchst die 
vorhandenen Flachen. Der Scltiffsmmpf selbst freilich, der schon bei mittlerem 
Seegang von den Wellen'iiberspiilt wurde, -war dafUr nicht sonderlich geeignet. 
Seine Bemalung mit Wappenbildern finden wir daher verhaitnismaBig selten. Da- 
gegen erschien die mSchtige Fiache des Segels zur Anbringung farbiger Abzei-' 
chen geradezu wie geschaffen. Schon die Schiffe der Kreuzfahrer hatten in ei- 
nigen Fallen ein'Kreuz im Segel gefUhrt. Jetzt malte man start des Kreuzes ein 
Wappen auf,dus'Segel. Dieser Braiich hat sich bis weit in das 16. und 17. Jahr- 
hundert hinein erhalten. Aber es war ein sehr kostspieliges Unternehmen, das 
'sich allenfalls ein mdchtiger FUrst, nicht aber die breite Masse der seefahrenden 
Kaufleute leisten konnte. Zudem waren Abzeichen in den Segeln zwecklos, wenn 
das Schiff mit gerefftem Segel fuhr Oder gar mit zusammengerolltem Segel im 
Hafen lag. So ging man schon frUh dazu iiber, filr die Anbringung der Wappen- 
bilder kUnstliche Fl'achen zu schaffen, die nicht zu kostspielig waren, eine genU- 
gende GrSBe besaBen und von dem eigentlichen Schiffsbetrieb uhabhangig waren. 
Dabei lag es nah, auf die an hand Ublicheh fofmen' zurUckzugreifen. Man schuf 
Schilde aus leichtem Holz, die am Mast vorgeheiBt-odfer-am Bug des Schiffest auf- 
gehangt wurden. Oder man malte das Wappen auf ein Stuck Tuch„ das am Mast , 
Oder ap einer Stange an Deck gezeigt wurde. Mit anderen Worten, man schuf 
die Flagge. Deren Handlichkeit, ihire Sichtbarkeit nach alien Seiten und nicht 
zuletzt wohl auch4er asthetische GenuB, den das vom Winde bewegte,Tuch dem 
Auge darbot, sicherten ihr schon bald den Vorrang vor dem steifen unhandlichen i 
Schildi so daB sie mit der Zeitzur alleinigen Tragerin der Wappenbilder, zur 
heutigen Nationalflagge wur^e.

Und nun mochte ich Ihnfen das, was ich hier theoretisch vorgetragen habe, wie- 
der an einigen praktischen Beispielen eriautern. Am klarsten kbnnen wir die Ent?- i 
wicklung der heraldischen Schiffsabzeichen in England verfolgen. Und manches j 
deutet darauf hin, daB die Entwicklung von hier Uberhaupt ihren Ausgang genom- ’ 
men hat. Noch in der berllhmten Seeschlacht.vor Dover 1217, in der sich engli-
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sche und franzSsische Kriegsschiffe gegenilberstanden, waren die Schiffe als sei
che nicht gezeichnet. Wohl batten die an Bord befindlichen Ritter ihre Banner' 
bei sich, die an Deck aufgestellt waren. Und als das Banner des franzosischen 
AnfUhrers, des Mbnches Eustachius, sank, war das fUr die franzosischen Schiffe 
das Zeichen zur Flucht. Die Schiffe selbst dagegen'trugen noch keine Abzeichen.

Zum ersten Mai finden wir das kOnigliche Wappen.als Schiffsabzeichen im Jahre 
1230 anlaUlich der Uberfahrt Kbnig Heinrichs 111. nach Frankreich. Der engli- 
sche Chronist Matheus Parisiensis bringt zweimal, in seiner Chronica majora'und 
in seiner Historia Anglorum, ein Bild des koniglichen Schiffes. Beide Male ist 
das Segel mit dem koniglichen Wappenbild, den drei schreitenden Lowen, ge- 
schmiickt. Hier das Bild aus der Chronica majora (Abb. 18). Es ist dies das friihe- 
sfe Beispiel fiir ein Schiff mit einem heraldischen Abz^eheh ilberh'aupt und des- 
halb von besonderer Bedeutung. Das nachste Bild zeigt das Siegel der Stadt Win- 
chelsea aus der Zeit um 1270 (Abb. 19). Es handelt sich hier um ein Handels- 
schiff. Im Topp sehen Sie das Toppkreu-z und den einfarbigen gonfanonfOrmigen 
Wimpel. AuBerdem aber hangt an der Rah ein Schild mit dem koniglichen Wap- 
pen. Unwillkiirlich wird man dabei an die beriihmte Stelle aus der aiteren Edda 
erinnert: "Auf zog er den roten Schild an der Rah. " Auf dem vorderen Kastell 
sehen Sie noch eine weitere, anscheinend bildlose Flagge, Uber deren Bedeutung 
sich jedoch nichts sagen laBt. Es folgen jetzt zwei Beispiele von Schiffen, die 
das kdnigliche Wappen in der Form einer Wappenflagge fiihren. Zunachst das 
Siegel der Stadt Dunwich aus dem Jahre 1270. Hier weht die Flagge im Topp. 
Ferner das Siegel der Stadt Hastings aus derh'Ende des 13. Jahrhunderts. Darge- 
stellt ist ein Rriegsschiff, das gerade ein feindliches Schiff rammt. Im Topp* 
weht - deutlich erkennbar - der bildlose Gonfanon. Das Kreuz dariiber fehlt, 
weil es sich ja nicht um ein Handelsschiff handelt. Am Heck weht die englische 
Flagge, am Bug eine weitere Flagge mit dem Wappenbild der Cinque Ports, je- 
nes englischen Stadtebundes, der verpflichtet war, den englischen Konigen in 
Kriegszeiten Kriegsschiffe zur Verfugung zu stellen. Auf diese Flagge komme 
ich sparer noch einmal zuriick.

Diese Beispiele dilrften fUr England geniigen. Nun drei weitere Beispiele von den 
deutschen Kusten. Zunachst das Siegel der Stadt Kiel aus dem Jahre 1283 (Abb. 
20). Es fUhrt am Bug einen Schild mit dem Wappenbild der Grafen von Holstein, 
dem holsteinschen Nesselblatt. Dann ein Siegel der Stadt Wismar aus dem Jahre 
1256 mit dem mecklenburgischen Wappenschild am Mast. Und endlich das alte- 
ste Siegel der Stadt Amsterdam aus dem Jahre 1300. Hier sehen Sie am Mast ei
nen Schild mit dem Wappen der Grafen von Holland. Die Schilde in den beiden 
letzten Siegeln sind unverhaltnismaBig grofi gezeichnet. Zieht man jedoch die 
vorhin gezeigten Siegel von Winchelsea und Kiel zum -Vergleich heran, so kann
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kein Zweifel darUber bestehen, daB diese Schilde, wenn auch in kleinerem MaB- 
stab, tatsachlich gefubr; worden sind. Auch Saxo Grammaticus sagt ja an einer 
Stelle: "Erecto in malum scuto socios adventare significant" - "Durch den Schild 
am Mast zeigten sie an, daB Bundesgenossen nahten".

Fiir.die Ubrigen Staaten sind wir im wesentlichen auf schriftliche Quellen ange- 
wiesen.. Das gilt nicht nur fUr den nordischen Raum, sondem auch filr die Staa
ten des Mittelmeeres, fUr Frankreich, die spanische Halbinsel und nicht zuletzt 
fUr den deutschen Kaiser Friedrich II. Dieser unterhifelt ja yrahrend seined Kamp- 
fes gegen Genua und Venedig im Mittelm€er eine groBe Kriegsflotte, und von 
ihm horen wir im Jahre 1242 zum ersten^Mal, daB seine Galeeren die kaiserli- 
che Flagge, das "vexillum imperiale", fUhrten.

FaBt man alles dies zusammen, so laBt sich sagen, daB spdtestens seit der zwei- 
ten Haifte des 13. Jahrhunderts die Wappen der Landesherren in der Schiffahrt 
allgemein als NationalitStszeichen sowohl'fUr Kriegsschiffe wie fUr Handelsschif- 

fe Ublich waren. c

Die bisherige Entwicklung war vollig geradlinig verlaufen. Sie fUhrte, um das 
noch einmal zu wiederholen, von den personlichen Erkennungszeichen der Herr- 
scher zu den dinglichen Eigentums- und Schutzzeichen zunSchst der Gebaude, 
dann der Schiffe. Nun gab es aber im Mittelmeer,einige, und.zwar sehr machti- 
ge Seestaaten, in.denen dieser Ablauf cjer Dinge nicht moglich war. Das waren 
die grpBen Stadtrepubliken “Genua, Venedig und Pisa, denen sich um die Mitfe 
des 13. Jahrhui^derts noch Marseille hinzugesellte. Hier gab es kein persSnliches 
Wappen eines Herrschers, aus dem die Eigentums- und Schutzzeichen sich hatten 
entyickeln kbnnen. Andererseils konnten. gerade diesp Stadtrepubliken pit ihrem 
groBen Bestandjan Kriegsr und Hp^elsschiffen nicht hinter den monarchischen 
Staapn zuruckstehen. Auch,sie muBten ihre^Schiffe unter einer Flagge faliren las- 
sen^'die dep Schiffsabzeichen der Konige und Fursten gleichberechtigt an die Sei- 
te gestellt werden konnten. So setzt die Entwicklung jiier pforl mit einem stadti- 
schen Eigentums- und Schutzzeichen ein, das eigens fUr diesen Zweck geschaffen' 
werden rrtuBte. Ich kann auf die etwas verwickelten Vorgange, die hier zurEin- I 
fuhfung von Stadtflaggen fUhrten,'nicht im einzelnen eingehen. Das wurde im 
Rahmen dieses Vortriges zu welt fUhren. Es mag daher die Feststellung genUgdn, ^ 
daB', soweit Wr das den scifiriftlichen Quellen entnehmen konnen, etwamni die- 
selbe Zeit, in der Kaiser Friedriclr II. auf seinen Galeeren die kaiserliche Flagge,' 
das "imperiale vexillum", einfuhrte, auch Genua, Venedig uhd Pisa dazu Uber- 
gingen, ihre Galeeren unter eindr eigenep Flagge fahren zu lassen. Das war um 
das-Jahr 1242. Wenige Jahre spafer finden wir dies& Flaggen auch auf den Handels' 
schiffen. Die vierte der groBen Stadtrepubliken, Marseille, war dann die erster
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die ihre Flagge auch gesetzlich festlegte und verankerte. in dem Seerecht von 
Marseille aus dem Jahre 1253 wild in Cap. 14 ausdrUcklicb bestimmt, dalJ alle 
Schiffe der Stadt verpflichtet seien, das "vexillum communis Massilie cum cm- 
ce", - die Flagge der Stadt Marseille mit dem Kreuz, zu filhren. Es ist die aus 
spaterer Zeit hinianglich bekannte weiBe Flagge mit dem blauen Kreuz.

Bildliche Dalstellungen dieser Flaggen fehlen fUr das 13. Jahrhundert leider vOl- 
lig. Nur einmal findet sich in den Annalen von Genua eine flUchtige Randzeich- 
nung, die ein burgartiges Gebdude mit der Kreuzflagge von Genua zeigt (Abb.
21). So kehren wir in unserer Betrachtung gleich wieder zu dem nordischen Raum 
zurllck. Nachdem.die groBen Seestadte des Mittelmeeres dazu Ubergegangen wa- 
ren, fur ihre Schiffe eine eigene Stadtflagge einzufUhren, griff dieser Gedanke 
in der zweiten Haifte des 13. Jahrhunderts auch auf Nordwesteuropa iiber. Zwar 
lagen die Verhaitnisse hier anders als an den Kiisten des Mittelmeeres. Unabhan- 
gige Stadtstaaten wie Genua und Venedig gab es hier nicht. Alle Stadte unter- 
standen einem Stadtherm bzw. Landesherrn. Aber das Verhaltnis zu ihm waxviel- 
fach nur lose und seine Macht nur gering. In solchen Fallen konnte eine Stadt
flagge dem Schiff oft einen besseren Schutz verleihen als die Flagge des Landes
herrn. ZUdem ist es die Zeit, wo ilberall in den Stadten das Streben nach Selb- 
standigkeit und Unabhangigkeit erwacht. Da muBte die FUhmng einer eigenen 
flagge den Seestadten als sichtbarer Ausdrack ihres Machtstrebens erscheinen. So 
wurde im Norden Europas die Stadtflagge fUr mehrere Jahrhunderte zum Spielball 
der Politik, von den Stadten erstrebt, von den Landesherrn bekampft, soweit es 
moglich war.

Drei Gruppen von Stadten kOnnen wir dabei unterscheiden: zunachst solche, die 
stets nur die Flagge des Landesherrn fuhrten; an zweiter Stelle die Stadte, deren 
Schiffe neben der Flagge des Landesherrn auch noch eine Stadtflagge fuhrten; 
und endlich solche, die sich von der Bevormundung des Landesherrn frei mach- 
ten und ihre Schiffe nur unter einer. Stadtflagge fahren lieBen. Die Verhaitnisse" 
in den einzelnen Staaten liegen hier verschieden. An der franzosischen Atlantik- 
kiiste z. B. und in den nordischen Staaten ist es niemals zur Einfuhrung von Stadt- 
flaggen gekommen, weil die Stadte hier vOllig der Zentrafgewalt des Konigs un- 
terstanden. Auch England hat wahrend des Mittelalters keine Stadtflaggen gekannt. 
Als einzige Ausnahme konnte man auf die Flagge der Cinque Ports verweisen, die 
ich bereits kurz erwahnte, und von der sich ein weiteres Beispiel in dem Siegel 
der Stadt Dover aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts findet. Die Flaggen- 
fuhrung ist hier ahnlich wie bei dem Schiff in dem Siegel der Stadt Hastings. Im 
Topp sehen Sie wieder den bildlosen gonfanonfdrmigen Wimpel. Die konigliche 
Wappenflagge fehlt hier; und die Flagge der Cinque Ports weht nicht am Bug, son- 
dern am Heck. Das Bild dieser Flagge - um das noch kurz zu erwahnen - ist sehr
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eigenartig und interessant. Es zeigt ubereinander drei Fabelwesen, halb Lowe, 
halb Schiff. Man siebt sofort, daB bier zwei Wappenbilder - drei Lbwen und drei 
Scbiffe - senkrecbt balbiert und die beiden Halften zu einem neuen Bild zusanl:- 
mengefugt sind, ein Braucb, der sicb in der Heraldik des 13. Jabrbunderts ofters 
finder, Diese Flagge der Cinque Ports also ist in England wabrend des 13. Jabr
bunderts die einzige Flagge stadtiscben Cbarakters, die neben der kciniglicben 
Flagge gefubrt wurde. Aber sie war, wie gesagt, die Flagge eines Stadtebundes, 
nicbt einer einzelnen Stadt.

In Flandern findet sicb nur einmal eine Stadtflagge, und zwar in dem zweiten 
Siegel der Stadt Damme aus dem Jabr 1275*(Abb. 22). Das Scbiff fiibrt im Topp 
das'Toppkreuz und den gonfanonformigen Wimpel und auf dem Vor- und Acbter- 
kastell die Stadtflagge. Ibr Bild entspricbt dem Stadtwappen; rot-weiB-rot ge- 
streift und in dem mittleren Streifen ein scbwarzer Hund. Die Flagge findet sicb 
sparer nicbt mebr. Denn nacb der groBen Auseinandersetzung zwiscben den Stad- 
ten und den fland'riscben Grafen Ende des 13. Jabrbunderts fanden die Unabban- 
gigkeitsbestrebungen der flandriscben Stadte ein jabes Ende.

DaS Land in dem sicb das stadtiscbe Flaggenwesen am reicbsten entfaltete, war 
Deutschland. Verscbiedene Umstande trafen bier zusammen, die diese Entwick- 
lung begUnstigten. Zunacbst feblte es seit dem Interregnum an einer straffen kai- 
serlicben Zentralgewalt, die den Seestadten einen wirksamen Scbutz batte vei;- 
leiben konnen. So finden wir bier start einer kaiserlicben Flagge die Wappen und 
Flaggen der verscbiedenen Landesberren. Wir erwabnten bereits Mecklenburg, 
Holstein und Holland und konnen bier nocb die Flaggen von Oldenburg, Pommern 
und dem Deutscben Orden binzufiigen. Gegen Ende des 13 Jabrbunderts gab es an 
den deutscben KUsten nur eine Stadt, die nicbt unter der Gewalt eines Landes- 
berrn stand. Das war LUbeck. Als freie Reicbsstadt unterstand sie unmittelbar dem 
Kaiser. Aber das Verbaitnis zu ibm war nur sebr lose, ber Kaiser war, wie LUbeck 
sparer einmal an Karl IV. scbrieb, zu fern, urn seine verlassene Herde scbutzen 
zu konnen. So war LUbeck unter den deutscben Seestadten die erste, die auf ib- 
ren Scbiffen den roten kaiserlicben Gonfanon niederbolte ubd durcb eine Stadt- 
flagge ersetzte. Auf dem dritten Stadtsiegel von 1280 seben wir zum ersten Mai < 
diese Flagge. Sie ist waagrecbt geteilt und zeigte,wie wir aus spateren Quellen 
wissen, die Farben weiB-rot. Wenige Jabre sparer, im-Jabre 1299, wird diese 
Flagge aucb in dem LUbecker Seerecbt erwabnt: "Ein jewellicb borgbere von Lu- 
beke, de ein scbiper is, scbal voren einen lubescben vlogbel" - "Ein jeder BUr- 
ger von LUbeck, der ein Scbiffer ist, soil fUbren einen lUbiscben FlUger".

Abnlicb lose wie das Verbaitnis LUbecks zu den deutscben Kaisem war das Ver
baitnis der Stadt Stralsund zu der daniscben Krone. Die Macbt der daniscben KS- 
nige war seit dem Tode KSnig Waldemars infolge innerer Streitigkeiten abnlicb
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gesunken wie die Macht der deutschen Kaiser seit dem Interregnum. So folgte 
Stralsund dem Beispiel LUbecks und fiihrte um das Jahr 1300 ebenfalls fUr seine 
Schiffe eine eigene Stadtflagge ein. Hier der erst Nachweis: das dritte Stadtsie-' 
gel aus dem Jahre 1301 (Abb. 23). Sie sehen im Topp eine kleine rechteckige 
Flagge, die mit dem redenden Stadtzeichen, dem Stral, belegt ist. Das glei- 
che Stadtzeichen ist noch einmal freischwebendhinterdemMasteingezeichnet.Das 
kunstvoll geschnittene vierte Stadtsiegel aus dem Jahre 1329 bringt dann noch 
eine weitere Neuemng (Abb. 24). Im Topp sehen Sie wieder die Stadtflagge mit 
dem Stral, hier in der alten Form des dreizipfeligen Gonfanons. Am Heck aber 
weht eine rechteckige Flagge mit zwei liegenden Stralen Ubereinander. Es ist 
dies die erste Heckflagge im deutschen Raum. Toppflaggen und Heckflaggen er- 
scheinen fortan in buntem Wechsel. Ein rechtlicher Unterschied ist dabei nicht 
zu erkennen. Entsclfeidend war in der FrUhzeit des Flaggenwesens nicht die Stel- 
le, an der die Flagge gezeigt wurde, sondern allein das Flaggenbild.

Auch die Stadt Elbing hat vethaitnismaBig frilh eine Stadtflagge eingefuhrt. Al- 
lerdings lagen die Verhaltnisse hier anders als in Lilbeck und Stralsund. Elbing 
war eine Stadt des Deutschen Ordens. Sie war Sitz des Landmeisters von PreuBen 
und damit praktisch die Landeshauptstadt. Ihr Verhaitnis zum Deutschen Orden 
wahrend des 14. Jahrhunderts war gut und freundschaftlich. So war es nicht gut 
mbglich, daB sie ihre Schiffe nur unter einer Stadtflagge fahren lieB. Wohl aber, 
war es mOglich, daB die Schiffe nebeneinander die Flagge des Ordens und die 
Flagge der Stadt fiihrten. Und auf dem Stadtsiegel von 1350, einem Glanzstiick 
der Stempelschneidekunst, sehen Sie ein solches Schiff (Abb. 25). Es fUhrt im 
Topp an einem Querholz einen machtigen dreizipfeligen Wimpel mit dem Or- 
denskreuz und am Heck nebeneinander zwei Flaggen mit dem stadtischen Wap- 
penbild, weiB-rot geteilt mit zwei Kreuzen in verwechselten Farben.

Damit sind die bildlichen Darstellungen deutscher Stadtflaggen bis zur Mitte des 
14 Jahrhunderts erschopft. Das bedeutet aber nicht, daB andere deutsche See- 
stadte, namentlich soweit sie der Hanse angehOrten, zu dieser Zeit nicht auch 
eine eigene Flagge gefuhrt hatten. Filr Wismar, Rostock und Greifswald, die mit 
LUbeck und Stralsund zu dem engeren Bund der wendischen Stadte gehOrten, kon- 
nen wir dies sogar mit Sicherheit annehmen. Aber hier auf im einzelnen einzu- 
gehen, wUrde zu weit filhren. Lassen Sie mich deshalb zum SchluB nur noch auf 
einen Fall elngehen, auf den die Regel von der engen Verbindung und Wechsel- 
wirkung von Wappen und Flaggen nicht zutrifft; und das ist in der FrUhzeit des 
Flaggenwesens immerhin etwas Besonderes und Auffallendes. Es handelt sich um 
die englische St. Georgs-Flagge, die bekannte weiBe Flagge mit dem roten Kreuz. 
Man hat frUher allgemein angenommen, daB diese Flagge yon Konig Richard I. 
wahrend seines Kreuzzuges 1190 - 1192 angenommen worden sei, und dafi sie.da-



44

mit die aiteste Flagge Europas sei. Es ist das Verdienst von W.G. Perrin, nachge- 
wiesen zu haben, dafi das nicht stimmt. Das rote St. Georgs-Kreuz findet sich 
in England erst seit der Zeit Eduards I. und dilrfte auf dessen'Kreuzzug 1270/1272 
zuriickzufUhren sein. Jedenfalls stammt der erste Nachweis erst aus dem Jahr 1277, 
wo es als Abzeichen ,des englischen FuBvolks erwahnt wird. Die englischen FuB- 
truppen fuhrten ursprlinglich an ihren Lanzen bildlose weiBe Wimpel in der wei- 
Ben koniglichen Farbe. Diese Wimpel wurden jetzt mit dem roten Kreuz belegt. 
Das Kreuz selbst war ursprlinglich ein religibses Symbol, das 4urch den aufblil- 
henden St. Georgs-Kult in England eine besondere Bedeutung erhielt und allmah- 
lich zu einem zweiten nationalen Wahrzeichen neben dem koniglichen Wappen 
wurde. Und ebenso wie die Lanzenwimpel des FuBvolks belegte man jetzt auch 
die weiBen Toppwimpel der Schiffe mit diesem Zeichen. Das geschah zunachst 
nur vereinzelt und wohl ohne obrigkeitliche Anordnung. Zu Beginn des 14. Jahr- 
hunderts jedoch war dieser Brauch bereits allgemein verbreitet. Ich zeige Ihnen 
hier das Siegel der Stadt Ipswich aus dem Ende des 13. Jahrhunderts (Abb. 26^.
Die Form des'Wimpels verrat deutlich seine Abstammung von dem alten bildlo- 
sen Gonfanon. Und als zweites ein Siegel der Stadt Faversham.aus dem Anfang 
des 14. Jahrhunderts (Abb. 27). Aus dem Kreuzwimpel im Topp ist hier bereits 
eine kreuzgeschmUckte Flagge am Bug geworden, wShrend am Heck die Flagge 
der Stadtherren, der Grafen de Clare, weht. Sie sehen aus diesen Beispielen, wie 
um die Wende des is. Jahrhunderts auf den privaten Handelsschiffen die Flagge 
mit dem koniglichen Wappen dutch die St. Georgs-Flagge verdrangt wird. Seit 
dem Beginn des 14. Jahrhunderts haben wir in England nebeneinander zwei ver- 
schiedene»Flaggen, die konigliche Wappenflagge als Eigentumszeichen der ko- 
niglicherr Schiffe und die St. Georgs-Flagge als Schutzzeichen der Handelsschiffe. 
Es ist dies in,der Flaggengeschichte-der erste und bis zur Mitte des 14. Jahrhun
derts einzige Fall, in dem die Kriegs- und Handelsflagge eines Staates nicht iiber- 
einstimmen.

Damit bin ich am Ende meiner Ausfuhrungen angelangt. Sie sollten ein Beitrag 
sein zur GrundJagenforschung der Flaggengeschichte. Es ist klar, daB ich mich 
im Rahmen dieses Vortrages kurz fassen muBte und nicht auf alle Einzelfragen 
eingehen konnte. Ich hoffe aber, daB ich Ihnen in groBeri ZUgen einen Uberblick 
Uber das weitverzweigte Gfebiet geben konnte. Mbgen meine Ausfuhrungen es der 
Einzelforschung erleichtern, ihre Ergebnisse im Einzelfall in den groBen Rahmen 
der allgemeinen Entwicklung einzuordnen!
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La p€riode pj:6vexilJologique et la premi&re p€riode 
de I’histoire des pavilions en Europe

par Hans HORSTMANN (r€sum€)

La p€riode ayant pr^ced€ la naissance des’pavilions en Europe (ce qu’iLcon- 
viendrait de nommer dans ce domaine la p^riode pr€vexillologique) s’€tend du 
rSgne de Charlemagne jusqu’^da fin du Xll® sifecle. Durant cette p€riodq on ne^ 
plapait sur les navires que des embl&mes solides (done non flottants). L’ aigle 
imp€riale s’ affirmait au sommet du-mSt des vaisseaux de guerre de Charlemagne. 
Cette aigle disparut plus tard avec la marine de guerre imp6riale. Par centre, 
depuis I’^poque de" Charlemagne jusqu’ au XllI® siScle, le mft des navires mar- 
chands €tait surmont^ de la croix. Cette croix'royale, %ne de paix, ihdiquait 
que le navire faisait voile sous la protection du roi. Le pendant terrestre en €tait 
la croix qui, erigee sur les marches, proclamait la*^aix royale aux visiteurs.

DSs la fin du XII® siScle une petite piSce d’etoffe en forme de .gonfanon fit, sur 
terre et sur mer, son apparition sous la croix. La couleur de ces petits gonfanons 
variait selon les pays; en Allemagne elle €tait rouge, blanche an Angleterre et 
probablement* verte en Flandre. Les Croisades avaient introduit en Europe la cou- 
tume, venant de 1’Orient, de faire usage de gonfanons de couleur. Ces gonfanons, 
prdcurseurs des futurs pavilions nationaux, constituent un figment important dans 
1’ etude des origines de ces derniers.

En Europe, la premiSre p€riode de I’histoire des pavilions commence au d€but 
du XIII® sifecle et dure jusqu' au milieu du XIV® siScle. Durant cette periode les 
pavilions subirent manifestement l’influence de I'heraldique. Les armoiries, 
d’ abord signes distinctifs personnels des chevaliers, devinrent biehtSt egalfement 
des signes de propriety apposes sur des b^timents et des objets. En outre, le droit 
pouvait ©tre concede S des individus n' appartenant pas & la chevalerie de placer 
leur maison sous la protection d’un chevalier en y apposant ses armoiries ("salva 
guardia"). Cette coutume fut retenue par les navigateurs. Alors que les monarques 
europdens arboraient leurs armoiries sur leurs vaisseaux de guerre, y apposant ainsi 
une marque de prgpriet^, les sujets de ces princes faisaient usage de ces mSmes 
armoiries sur les navires marchands, les plaqant de cette manifere sous la protec
tion de leur seigneur.

Souvent les figures h^raldiques gtaient peintes sur les voiles, ^ moins qu’elles ne 
leiussent sur un bouclier ou un morceau de toile places a un endroit bien visible, 
au m St, a la proue ou a la poupe du navire. L’ Angleterre fut le premier Etat a 
introduire 1’usage des symboles h€raldiques sur ses navires (vers 1230) et les autres 
nations europ€ennes suivirent bientSt cet exemple.
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Sur les cStes de la M€diterran€e les villes de GShes, Venise et Pise furent les 
premi&res a faire usage d’un pavilion (1240). Marseille r€servait auK pavilions 
une place bien d6termin€e dans sa juridiction maritime (1253), fixant pour tous 
les navires marseillais 1’obligation de hisser le "vexillum communis Massilie 
cum cruce" (le pavilion blanc a oroix bleue que nous rdvSlent des sources post€- 
rieures). Dans le,Nord, les villes de la Hanse, elles aussi, adoptSrent cette cou- 
tume, en premier lieu Lubeck (1280) puis Stralsund et Elbing.

En Angleterre une place particuliare incombe au pavilion blanc a croix rouge de 
Saint-Georges: ce pavilion d’origine religieuse devint dSs la fin du Xlll® siScle 
une sorte de second jsymbole national a cSte du pavilion royal du type heraldique. 
Au debut du XIV® siScle deux pavilions dtaient arbords en Angleterre: les vaisseaux 
de guerre battaient pavilion royal aux armes du souverain (en signe de propriety) 
alors que les navires mardhands fiissaient le pavilion de Saint-Georges (en signe 
de protection).



Abblldungen zu Vortrag Nr. 3 :
Vor- und Fruhgeschlchte des europalschen Flaggenwesens
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Abb.Nr.
7
8 
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22
23

24
25
26 
27

Selte 166
MUnze Karl des Grossen, Quentowik 
MUnze Karl des Grossen, Dorestad 
MUnze Ludwig des Frommen, Dorestad 
La Rochelle, Stadtsiegel um 1200 
ROMA-MUnze Karls des Grossen
Selte 167
Hagdeburgpr MUnze, 12.Jahrhundert 
MUnstersche MUnze, 13.Jahrhundert
Marktkreuz mlt Konlgshandschuh (Sachsensplegel, um 1320)
Kolner MUnze, 1197
LUbeck, erstes Stadtsiegel, 1226
Danzig, erstes Stadtsiegel, 1294
Selte 168
Schlff des Kbnlgs von England, 1230
(Aus der Chronica Majora des Matheus Parlslensls)
Wlnchelsea, Stadtsiegel, um 1270 
(Orlglnalzelchnung von Louis Loynes, London)
Kiel, Stadtsiegel, 1283 
Selte 169
Burg mlt der Flagge Genuas, 
erste Halfte des 13.Jahrhunderts
Damme, zweltes Stadtsiegel, 1275 
Stralsund, drlttes Stadtsiegel, I3OI
Selte 170
Stralsund, vlertes Stadtsiegel, 1329 
Elblng, Stadtsiegel, 1350
Ipswich, Stadtsiegel, Ende des 13.Jahrhunderts 
Faversham, Stadtsiegel, Anfang des 14.Jahrhunderts
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