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abstract
Prussian national awareness in certification features of public notaries of the 14th and 
the beginning of the 15th century
the signs of Prussian notaries presented in this article fit into the framework of the German type of notary 
signs, although peculiarities can be recognized that relate to Prussia or to parts of this country. However, exam-
ples of this could only be found in small numbers, since the majority of the notarial signs handed down lack any 
reference to the country. examples from the years 1417 and 1429 show that public notaries maintained Prussian 
national awareness even after the great defeat of the teutonic Order near tannenberg in 1410.

dem „Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens“ zufolge ist ein 
preußisches landesbewusstsein im märz 1440 erkennbar, als 53 adli-
ge und 19 städte den Preußischen Bund gegründet hätten. dabei haben 

sich die Bündischen selbst als „ritter, Knechte und städte der lande, Gebiete und 
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städte dieses landes zu Preußen“ bezeichnet.1 dieses Bewusstsein, das aus dem 
Widerstand der stände gegen den deutschen Orden als landesherrn erwach-
sen sei, hat Hans-Jürgen Bömelburg sogar als konstitutiv bewertet.2 unabhängig 
von der Frage, ob diese selbstbezeichnung als frühester Beleg für ein preußisches 
landesbewusstsein gelten darf oder nicht, dürfte es unstrittig sein, dass diese äu-
ßerung der Bundesgenossen das ergebnis einer rezeption ist.

es müssen demnach gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, die eine solche re-
zeption erst ermöglich haben, zuvorderst jedoch die Begriffsklärung: mit dem 
Begriff ‚landesbewusstsein‘ hat sich jüngst marlon Bäumer in seiner von Jür-
gen sarnowsky betreuten magisterarbeit auseinandergesetzt. Bäumer versteht 
darunter einen kommunikativen Prozess. diesen versucht er mit dem Begriff ‚Ge-
schichtsbewusstsein‘ hilfsweise zu erklären. ‚Geschichtsbewusstsein‘ sei eine aus 
quantitativen, inhaltlichen und funktionalen Gesichtspunkten zusammengesetz-
te Vergegenwärtigung der Vergangenheit, indem die Beteiligten ihre historische 
identität durch das erzählen von Geschichte oder Geschichten herausstellen.3 Bei 
dieser unternehmung der Begriffsklärung gilt es noch, den festen Bezugsrahmen 
‚land‘ oder ggf. ‚Ort‘ hinzuzunehmen. Vereinfacht gesagt, könnte ‚landesbe-
wusstsein‘ demnach das ‚ergebnis einer mindestschnittmenge von gemeinsamen 
Geschichten/gemeinsamer Geschichte einer schicksalsgemeinschaft in einem be-
stimmten land‘ sein.

in diesem sinne wären Fragen an die historischen überreste zu stellen. Be-
glaubigungsmerkmale öffentlicher notare stellen derartige überreste dar. die 
Feststellung von Peter Johannes schuler, dass das deutsche notarszeichen des mit-
telalters „gegenüber dem des lateinischen notariats in italien, Frankreich und 
spanien einen eigenen typus“ darstellt,4 führt zu der Frage, ob es auch in Preußen 
zur ausbildung eines besonderen typus gekommen sei. Folgende Beispielen von 
Beglaubigungsmerkmalen preußischer notare zumeist aus dem 14. Jahrhundert 
stehen für den Versuch, Hinweise auf eine gemeinsame Geschichte oder auf ge-

1 Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens, tl. ii/1, 1466–1655, hrsg v. ernst Opgenoorth, 
einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische landesforschung 10 
(lüneburg: Verlag nordostdeutsches Kulturwerk, 1994), 9.

2 Hans-Jürgen Bömelburg, “das landesbewußtsein im Preußen königlich polnischen anteils in 
der Frühen neuzeit,” in Kulturgeschichte Preußens königlich polnischen Anteils in der Frühen 
Neuzeit, hrsg. v. sabine Beckmann und Klaus Garber, Frühe neuzeit 103 (tübingen: niemeyer 
Verlag 2005), 41.

3 marlon Bäumer, “ständischer Widerstand in der Preussischen Chronik von simon Grunau,” 
(magisterarbeit, universität Hamburg, 2018), 10.

4 Peter-Johannes schuler, “Herrschaftliche und religiöse Bildinhalte in den deutschen notarszei-
chen des mittelalters,” in Tradition und Gegenwart. Festschrift zum 175jährigen Bestehens eines 
badischen Notariats, hrsg. v. Peter-Johannes schuler (Karlsruhe: Braun Verlag 1981), 95.
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meinsame Geschichten aufzuspüren. unter der Bezeichnung ‚preußische notare‘ 
sind nur diejenigen gemeint, die in den preußischen diözesen Kulm, Pomesanien, 
ermland und samland beheimatet waren. die zahlreich belegten danziger nota-
re bleiben u.a. deswegen unberücksichtigt.

als notarielle Beglaubigungsmerkmale gelten die notarsunterschrift und das 
handgezeichnete notarszeichen oder signet, das in der regel unveränderbar war.5 
im nordalpinen europa musste in der regel das notarssignet in Verbindung mit 
der zumeist ausladenden notarsunterschrift gefertigt werden, um einem schrift-
stück Beglaubigungscharakter zu verleihen.6 signet und notarsunterschrift, die 
magdalena Weileder neuerdings zusammengefasst als „notarielle unterfertigung“ 
bezeichnet,7 stehen in der regel in einer Wechselbeziehung, die besonders dort 
zu erkennen ist, wo das notarszeichen den notarsnamen vermittels Buchsta-
ben oder als ‚redendes‘ Bild bzw. Piktogramm aufnimmt. die folgenden Beispiele 
von Beglaubigungsmerkmalen mögen einen eindruck davon vermitteln, wie ein-
zelne preußische notare ihre Vorstellungen von landesbewusstsein künstlerisch 
umgesetzt haben. dieses wird im Folgenden unter den Gesichtspunkten ‚landes-
bewusstsein als Paarung zwischen land und landesherrschaft‘, ‚landesbewusstsein 
als Verknüpfung zwischen land und landespatronin‘ und ‚landesbewusstsein als 
Verbindung zwischen land und Herkunftsort‘ betrachtet.

landesbewusstsein als Paarung zwischen land und 
landesherrschaft

Bei den signeten des kulmerländischen notars Hermannus dithmari de thorun 
von 1339 (abb. 1) und des ermländers Wernerus Gerlaci de Cruczeburg von 1383 
(abb. 2) ist das Wappen des deutschen Ordens zu erkennen. es ist teil des notars- 
zeichens und somit auch teil der Wechselbeziehung zwischen unterschrift und 
signet. trifft diese deutung zu, dann verbanden die beiden notare ihre preußi-
sche Herkunft mit der Herrschaft des deutschen Ordens.

5 toni diederich, “siegel und andere Beglaubigungsmittel,” in Die archivalischen Quellen. Mit 
einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, hrsg. v. Friedrich Beck und eckart 
Henning (Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 2003), 302–303.

6 Peter-Johannes schuler, Geschichte des südwestdeutschen Notariats. Von seinen Anfängen bis zur 
Reichsnotariatsordnung von 1512,Veröffentlichungen des alemannischen instituts Freiburg/Br. 
39 (Bühl: Verlag Konkordia, 1976), 283.

7 magdalena Weileder, Spätmittelalterliche Notarsurkunden. Prokuratorien, beglaubigte Ab-
schriften und Delegatenurkunden aus bayerischen und österreichischen Beständen, archiv für 
diplomatik, Beiheft 18 (Wien– Köln–Weimar: Böhlau Verlag, 2019), 82.
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abb. 1: Berlin, Geheimes staatarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hautabteilung, Pergament- 
urkunden, schiebl. 60, nr. 21a.

 

abb. 2: Berlin, Geheimes staatarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hautabteilung, Pergament- 
urkunden, schiebl. lii, nr. 38.

landesbewusstsein als Verknüpfung zwischen land und 
landespatronin

der vom 25. april 1342 bis zum 4. dezember 1346 in der hochmeisterlichen 
Kanzlei nachweisbare öffentliche notar saulus, sohn des milutin, aus der diö-
zese Pomesanien hat sich ein notarzeichen gewählt (abb. 3), das die deutung als 
mehrfachverknüpfung zwischen notarsunterschrift und signet zulässt. das auf ei-
nem dreistufigem sockel mit der Beschriftung Maria aufgepflanzte Prankenkreuz 
ist mittig mit einer dornenkrone belegt, unter der ein tropfenfänger angebracht 
ist.8 Hier vereinigt sich wohl der heidnische name saulus mit dem land, das der 

8 Vgl. damit die Beschreibung des signets von Hans Koeppen in: Preußisches Urkundenbuch,  
Bd. 3, lief. 1, 1335–1345, hrsg. v. max Hein (Königsberg: Hartung, 1944), nr. 689, anm. 3.
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Gottesmutter maria geweiht ist und welches die märtyrer des deutschen Ordens 
durch ihr Blutvergießen gewonnen haben.

 

abb. 3: Berlin, Geheimes staatarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hautabteilung, Pergament- 
urkunden, schiebl. 50, nr. 5b.

eine ähnliche deutung erlauben die Beglaubigungsmerkmale des kaiserlichen 
und zugleich apostolischen notars Fredericus iohanis aus der diözese Pomesani-
en vom 23. Februar 1401 (abb. 4).9 

abb. 4: Wien, deutschordens-zentralarchiv, urkunden, nr. 2722.

sein signet zeigt eine Flechtbandmonstranz auf zweistufigem sockel mit dem 
notarsnamen in der untersten sockelstufe und dem namenszug Maria im Ge-
flecht, welches von einem waagerechten schlüssel gekrönt ist. der schlüssel lässt 
sich unschwer als Petersschlüssel wahrnehmen, der an die päpstliche approbation 
erinnern soll. damit, mit dem namenszug Maria im Flechtband und mit der Wie-
deraufnahme seines eigenen namens im sockel der monstranz stellte Fredericus 

9 Die Urkunden des Deutschordenszentralarchivs in Wien. Regesten nach dem Manuskript von 
Marian Tumler, tlbd. ii, Februar 1313 – November 1418, hrsg. v. udo arnold, quellen und stu-
dien zur Geschichte des deutschen Ordens 60/ii (marburg: elwert Verlag, 2007), nr. 2722.



68 dieter HeCKmann

iohanis die Wechselbeziehung mit seiner unterschrift her, die mit Et ego Frederi-
cus Iohanis clericus Pomezaniensis diocesis sacra apostolica et imperiali auctoritatibus 
notario beginnt. mit der Kombination von signet und unterschrift bekennt sich 
Fredericus iohanis zugleich als abkömmling des marienlandes.

eine besondere spielart der Verknüpfung zwischen land und landespatro-
nin bietet das signet des pomesanischen notars Johannes Czadeler aus dem Jahr 
1383, weil der notar nicht die Verbindung zur Gottesmutter maria und damit 
zum marienland Preußen, sondern zur Heiligen Barbara gezogen hat. die Vereh-
rung dieser Heiligen war besonders im Kulmerland, das im süden an Pomesanien 
grenzt, verbreitet.10 Czadelers Beglaubigungsmerkmale mögen in gewisser Weise 
die provinzielle eigenständigkeit im Ordensland vertreten.

abb. 5: Berlin, Geheimes staatarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hautabteilung, Ordensfolian- 
ten, nr. 283, Bl. 73.

landesbewusstsein als Verknüpfung zwischen land und 
Herkunftsort

noch kleinteiliger wirkt es, wenn ein notar seine identität mit seinem Herkunfts-
ort verbindet. der kulmerländische notar Petrus de Petrindorf verknüpft in 
seinen zu 1372 überlieferten Beglaubigungsmerkmalen mit seinen Heimatort Pe-
tersdorf in der löbau und mit seinem Vornamen Peter das auf vierstufigem sockel 
gepflanzte Patriarchalkreuz, dessen unterer querbalken beidseitig in einem motiv 
aus Krücke und lilie endet. die Grundform des lateinischen Patriarchalkreuzes 
belegte Petrus de Petrindorf mit teilen des Jerusalemkreuzes, nämlich mit den 

10 Jakub Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej dyecezji chełmińskiej (Pelplin: Verlag 
roman, 1880), 191–198; und Hans maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der 
drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des 
Kreises Briesen i. J. 1888 (thorn 1899–1900 (neudruck: münster: nicolaus Copernicus Verlag, 
2012)), 173–176.
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beiden Krücken, sowie mit den lilien als erinnerungsstücke an das Hochmeister-
kreuz.11

das auf dem signetfuß errichtete Patriarchalkreuz mag die Herrschaft des Pa-
triarchen Petrus resp. Papstes über das Ordensland Preußen symbolisieren, das der 
Papst dem aus dem Heiligen land herrührenden Orden mit seinem Hochmeister 
übertragen hat. Hieraus würde sich danach die Konnotation Petrusdorf im Petrus-
land Preußen ableiten.

abb. 6: Berlin, Geheimes staatarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hautabteilung, Pergament- 
urkunden, schiebl. l, nr. 21.

eine weitere spielart der Verknüpfung zwischen Herkunftsort und land 
oder landesherrschaft dürfte das signet des ermländischen notars michael ni-
colai de elbingo, das zum 6. Februar 1417 belegt ist,12 einflößen: mit seinen drei 
kleeblattartig angeordneten Prankenkreuzen an der spitze erinnert es sowohl an 
die bis heute gültigen beiden Kreuze im elbinger stadtwappen als auch an das 
deutschordenskreuz selbst, das die elbinger Bürger in zweifacher ausführung of-
fensichtlich in ihr Wappen aufgenommen haben.

11 marie-luise Heckmann, “überlegungen zu einem heraldischen repertorium an Hand der 
Hochmeisterwappen des deutschen Ordens,” zu anm. 12, zugegriffen am 22. august 2019, http://
www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chrolonogie/14Jh/GoldenBulle/Wappen.htm.

12  Berlin, Geheimes staatarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hautabteilung, Pergamenturkun-
den, schiebl. liii, nr. 31.
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auswertung der Beispiele

Bei der auswertung der vorgestellten Beispiele in Hinsicht auf die Frage, ob es 
auch in Preußen zur ausbildung eines besonderen typus von notarszeichen ge-
kommen sei, bietet sich zunächst der Vergleich mit dem von schuler als deutschen 
typus bezeichneten signet an. „das deutsche notarszeichen“, so schuler, „erhält 
seine charakteristische Form dadurch, daß es fast regelmäßig eine einem Kelch 
oder Bildstock ähnelnde Form aufweist: eine ein- oder mehrstufige Basis (signet-
fuß), aus der ein meist langgestreckter schaft aufsteigt (signethals), der häufig von 
einer Wulst unterbrochen wird, und in einen mannigfaltig gestalteten signetkopf 
mündet“.13

der Vergleich gestattet sicherlich die Feststellung, dass sich die vorgestellten 
notarszeichen in den rahmen des deutschen typus einfügen. Gleichwohl lassen 
sich eigentümlichkeiten erkennen, die sich auf Preußen oder auf preußische lan-
desteile beziehen. der gegenwärtige Kenntnisstand verbietet jedoch die aussage, 
dass es sich bei den signeten preußischer notare um eine spiel- oder unterart des 
deutschen typus handelt. dafür reicht die anzahl der Beispiele nicht aus, zumal 
deutlich mehr signete preußischer notare bekannt sind, die keinerlei Bezug zum 
land erkennen lassen. Hinzu kommt, dass sich bislang nur zwei notarszeichen 
mit preußischem landesbezug für die zeit nach der schlacht bei tannenberg 
von 1410 ermitteln ließen. Bei diesen handelt es sich um das signet von michael 
nicolai von elbing von 1417 und um das notarszeichen des nicolaus adolaph 
de salefelt aus der diözese Pomesanien von 1429: das notarszeichen des nico-
laus adolaph ist im Katalog der notare und notarssignete vom mittelalter bis 
zum Jahr 1600 aus den Beständen der staatlichen archive Bayerns14 veröffent-
licht. das signet bildet eine scheibenmonstranz auf einem mit dem notarsnamen 
versehenen sockel ab. die monstranz zeigt ein deutschordenskreuz mit einem 
aufgelegten Herzen. die Prankenkreuze im noch unveröffentlichten signet des el-
bingers michael nicolai verweisen auf das Wappen seiner Herkunftsstadt.

demnach gilt es als vorläufiges ergebnis der Betrachtungen festzuhalten, dass 
preußische notare vermittels ihrer Beglaubigungsmerkmale wenigstens ansätze 
für die entwicklung eines eigenen landesbewusstseins geschaffen haben.

13 schuler, Herrschaftliche und religiöse Bildinhalte, 95.
14 Notare und Notarssignete vom Mittelalter bis zum Jahr 1600 aus den Beständen der Staatlichen 

Archive Bayerns, hrsg. v. elfriede Kern, Karl-ernst lupprian, magdalena Weileder, und susanne 
Wolf, sonderveröffentlichungen (münchen: Verlag der Generaldirektion der staatlichen ar-
chive Bayerns, 2008), nr. 902.
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