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Hessen in der deutsmen Literatur des Mittelalters 

Van Friedrich Neumann 

I. 

Die Frage, wann im Zuge der deutsrnen Geschichte die hessische Geschichte 
beginne, hat ihre eigene Schwierigkeit. Sie beantwortet sich am einfamsten, 
wenn man fur das Hessisrne einen eindeutigen Anfang politischen Eigenlebens 
verlangt. Die hessisme Geschichte setzt clann erst ein, als das altthiiringische 
landgrafengeschlecht im Mannesstarnme erlischt. Am 16. Februar 1247 stirbt 
kinderlos Heinrim Raspe IV. van Thiiringen, der im Mai 1246 dem gebann. 
ten Kaiser Friedridt 11. als "romischer Konig" entgegengestellt war. Im Mai 
1247 erscheint Herzog Heinrich 11. van Brabant mit seiner zweiten Frau 
Sophie, der Tochter Ludwigs IV. van Thiiringen, urn Heinrirn, dem unrniindi
gen Sohne dieser Ehe, vom Hessismen aus ein Erbe zu sichern. Man mag das 
Jahr 1250, in dem sim Sophie von Brabant und ihr Oheim Heinrim der Er
laumte von MeiBen zu einem ersten Ubereinkommen zusammenfinden, als 
ersten Ansatz streng hessische·r Gesch.ichte bezeichnen, wenngleich es bis zum 
Jahre 1292 dauert, bis Sophiens Sohn Heinrich als hessischer Landgraf den 
Reichsftirstenstand erreicht. 

Dom. wenn auen der Streubesitz eines fur sich stehenden landgraflichen 
Hessens erst seit dem spateren 13. Jahrhundert in Erscheinung tritt, das 
Hessische als stammesttimliche Einheit hat eine alte Geschim.te. Diese Ge
schichte wird aum. nicht dadurch behindert, daB das Stammestumlim .. Hessische 
nicht fest begrenzt werden kann. Alle stammesttimlichen Einheiten der deut. 
schen Geschichte haben gemeinsam, daB sie bewegte, daher dehnbare und 
sogar einengbare Gebilde sind. Im Unterschied von manch anderem geschimt. 
lichem Gefiige eignet aber dem StamrnesHimlim"Hessischen eine bemerkens .. 
werte gesch.ichtliche Stetigkeit. Denn durch alle politismen Uberlagerungen 
hindurch erhalt es sich in einem landschaftlichen Kembereich ein oft smwer 
bestimmbares Eigenleben. Unbestritten betreten wir diesen Kernbereim in 
jenem "Hessengau', der seit germanischer Zeit als kuItismes und daher aum 
rechtliches Ausstrahlungsgebiet im nordlichen Teil def hessischen Senke im 
weiteren Umkreis von Fritzlar und Gudensberg an der unteren Eder liegt. Es 
geniigt, an das in den ,Annalen' des TACITUS (also urn das Jahr 100 n. Chr.) 
genannte Mattium zu erinnern, das im Dorfnamen Metze fortlebt, ohne daB 
man das, was die Romer Mattium nennen, auf den engen Raum eines Dor .. 
fes verortlichen darf. Den Wert dieser Erwahnung schrankt nicht ein, daB 
jener Kernbereich schon in vorgermanisrner Zeit Rang gehabt h at, wie wohl 
auch der Name Mattium in Vorgermanisches weisen mag. Es ist der Kernbe~ 
reich, mit dem in altgermanischer Zeit die volksmaBige Einheit der Ch at . 
ten verbunden ist, die von hier aus vielleimt nidtt lange vor Christi Geburt 
zu einer weitausgreifenden Macht wird. Mogen aum die geschichtlichen Be. 
dingungen, unter denen sich diese Macht bildet, nom so sehr im Nebel bIei: 
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ben, eins hat aum hier zu gelten: So gut wie alIe germanischen Einheiten, die 
wir schlecht und remt IIStamme" neonen, sind politisme Gebilde und als 
soIche gemischte Einheiten, die oft langsam, oft in stlirmismer Entwiddung 
aus einer Grundbevolkerung und einer eingestromten Bevolkerung entstehen. 

Damit stellt sich jedodt eine zweite Frage: Wie weit decken sich denn 
ch at t is C h und he 5 5 i 5 ch? Die Chatten gehoren mit ihrem Namen in 
die germanische Geschichte der ausgehenden romischen Repuhlik und cler an", 
schlieBenden friihen Kaiserzeit. CAESAR hat sie iibrigens nidlt erwahnt, ob: 
wohl Chatten unter den Sueben Ariovists gewesen se in konnen. Unabhiingig 
clavon bestimmt ihre Zeit - und damit Geschichtsstufe, daB nordlidt ven 
ihnen die Marser und Cherusker, ostlich von ihnen die Ermunduren auftre= 
ten 1. Als sirn vom 3. nachchristlichen Jahrhundert an spatgermanische GroS" 
einheiten unter den Namen der Alemannen und Franken, dann der Sachs~n 
durchzusetzen beginnen, ist langst das Chattisrne, das oHenbar das Romische 
und sogar das Cheruskische als Gegendruck braurnte, ins Dammerlicht ge
ruckt 2• Wie man aurn diesen Vorgang geschichtlich begrundet, seine letzte 
Ursache hat er in groSraumigen politischen Verlagerungen, die das chattische 
Waldland mit seinem Kernbereirn im unteren Edertal davon aussrnlieSen, auf 
Dauer ein weitreichendes politisches Strahlungsfeld zu erzeugen. Damit bin 
ich an jener bekannten Tatsache, die stets einen Zug des Dberraschenden 
behalt. Als der ehedem mattische Kernbereich endlich wieder im friiheren 
8. Jahrhundert Zeugniswert hat, tragen seine Bewohner den Namen He 5 5 e n 
oder genauer, da es sich urn lateinische Zeugnisse handelt, den Namen Hessi, 
Hnssi = Hassii, Hessanes. Ich darf daran erinnern, daS es der Angelsachse 
WYNFRITH",BoNIFATIUS ist, der als erster den Namen "Hessen"iiberliefert 3• 

Im lahre 721 wahlt er als papstlimer Legat Amoneburg, die "BUTg an der 
Amana" (Ohm), zum Stiitzpunkt seiner nach Osten gerichteten Missionshitig: 
keit. Wir haben kein Recht zu der Annahme, die dort wohnenden leute ha be 
man damals "Hessen" genannt. Dom bei den "Hessen", die diesen Stam: 
mesnamen im strengen Sinne des 8. Jahrhunderts fiihren, fallt er im Jahre 
723 die in Gesmere (Geismar) gewachsene Donareiche (das robur Javis), da .. 
mit an einer Stelle, die nur einen Kultort im Edertal unweit Fritzlar meinen 

1. Wir soil ten vermeidcn, Hermllnduren und Herminonen zu schreiben. Denn wir 
wissen, daB mit der romischen H.Schreibung nUr der fur romische Ohren harte 
germanische Vokaleinsatz gemeint ist. Der Sinngehalt der Silbe ermen., irmin
liegt unangefochten fest. Vg!. M. SCHONFELD: Worterbuch der altgermanischen 
Personen. und Volksnamen = Germanische Bibliothek I, 4, Bd. 2 (Heidelberg 
1.9U) und meinen Aufsatz: Germanische Stammesnamen im Deutschen (Beto
nung und Lautstand) -. Muttersprache (1953) 351-360. 

2. Alle Zeugnisse, die Uber das 2. Jahrhundert hinausgehen, durften im Zwielicht 
stehen und dahcr keinen sidleren Zugriff gestatten. Auf Einzelnes habe ich 
hier nicht einzugehen. 

3 Die Belege: 1.. Der BriefwechseI des Bonifatius: Mon. germ. hist. Epistolae 
Tom. I (1.916) Nr. 43 u. 1.01.; 2. die ,Vita' des Bonifatius, verfaBt urn 760 durch 
den Angelsachsen Wilibald in Maim: Mon. Germ. hist. Scriptores rer. germ. 
(19°5)· 
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kann·. Den Rang dieser Zeugnisse begriindet, daB sie von Mannern ausge
steUt sind, die, mit den Verhaltnissen des frUheren 8. Jahrhunderts vertraut, 
keinen AnlaB haben, den damals gUltigen Bereich des Namens "Hessen" ein", 
zusch..ranken. 

Das Ziel dieses Aufsatzes verlangt nicht nam einer ausfiihrlichen Erorte .. 
rung der schwierigen Frage, wie sich der frOO Uberlieferte Name "Chatten", 
den man im Anlaut mit germanischen Reibelaut (mit einem ch wie in machen) 
sprechen sollte, und der spatUberlieferte, in der Lautform nahezu altdeutsche 
Name "Hessen" zueinander verhalten. Nur das Notwendigste sei gesagt, das 
wir fUr den Eintritt in das karolingische Jahrhundert brauchen, jenes Jahr: 
hundert, in dem, wie ein BeschluB der Ingelheimer Reichstagung vom Jahre 
788 zeigt, die GroBeinheiten der Franken, Bayern, Langobarden und 5ach. 
sen zusammen mit alien denen, die Gaue dieser Bereiche vertreten, durch den 
Begrif£ der theodisca lingua (der "angestammten 5prame") verbunden wer" 
den konnen '. Das Grundlegende: Man sollte endlich die Vorstellung auf. 
geben, daJS sich innerhalb des Gennanismen der Name der "Hessen" lautge
setzlich aus dem Namen der "Chatten" entwickeln lasse, die spater nur als 
"Hatten" (hochdeutsch "Hatzen") hatten erscheinen konnen. Aber beamtenss 
wert, was nam meinem EindrucK nicht immer genUgend hervorgehoben wird, 
wohl weil es sim von der 5pramwissenschaft her fast von selbst versteht: Die 
Wortbildung "Hessen" (mit Doppel=s, das einst aus einem DoppeIdental her: 
vorgegangen sein muB) weist wie die Worthildung IIChatten" in sehr alte, 
wenn man will : in friihstgermanische, ja vorgermanische Zeiten zurUck, was 
nahelegt, daB in beiden Namen die gleiche Wortwurzel steckt. Der Ausdruck 
"vorgennanisch" mag Uherrasmen. Doch ist nicht merkwUrdig, daB Volker. 
schaftsnamen, die im Germanischen auftreten, in verwandten indogermani .. 
schen 5prachen mehr oder minder genaue Entsprechungen haben. So wird 
durch CAESAR der keltisch.britannisme 5tammesname der Cassi iiberliefert, 
deren Name sich lautlim wie der Name der romischen Familie der Cnssii mit 
dem Namen der Hassii, Hessi ("Hessen") deckte. Dazu sei an E d war d 

4 Die secns Orte, die (mit EinschtuB von Hofgeismar) Geismar heiBen, liegen auf 
engem Raume zusammen: zwei im Hessengau, Hofgeismar im hessischen Die_ 
melgebiet, Geismar bei Gottingen und Geismar nordostlich Eschwege. Die Na
men verlocken, ihren geschkhtlichen Zusammenhang festzutegen . EOWARD 
SCHRODER hat mindestens zeitweise dazu geneigt, das nordthUringische Geismar 
fUr das iilteste zu halten, wohl weil ihm erminonisch-ermundurismer Einstrom 
an der Entfaltung des Chattismen unbestreitbar erschien; vg!. Deutsme Na_ 
menkunde' (Golt-ingen 1938) 138, 304. Die Frage dUrfte noch nicnt sprucnreif 
sein. Bei ihrer Behandlung soBte, wie es scnon SCHROOER wiinsmte, das thUrin
gisch-hessische Weimar mit herangezogen werden. 

5 Bericht der ,Annales regni Francorum', Mon. Germ. hist. Scriptores rer. germ. 
(1895) 80. Zur Entstehung des Begriffes ,Deutsch' vg!. die Aufsatzsammlung : 
LEO WEISCER8ER : Deutsch als Volksname (Darmstadt 1953). 

6 Siehe den Hinweis : M. SCHONFELD aaO. unter Chatti S. 131, der sich auf ALFRED 
HOLDER: Alt-Celischer Sprachschatz Bd. 1 (Leipzig 1&)6) Sp. 8241z5 (Cassi) be
zieht. KARt MULtENHOFF hat wohl als erster den Namen der Chatti mit dem 
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5 c h rod e r 5 Bernerkung erinnert, das IIKernland der Chatten, die Gegend 
van Kassel, Fritzlar und Homberg" zeige eine FUlle van Ortsnamen, die def 
Deutung "unbegrenzte Hindemisse" in den Weg legten: "Manches Keltisme" 
moge da noch verhargen ruhen 7. In dieser Wendung soBte man den Begriff 
"keltisch" nicht zu streng nehmen; gemeint ist (wenn man neuere Erkennt .. 
nisse heranzieht), daB hier Vorgermanisches indogermanisdter Herkunft van 
unten in das Germanisme hineinrage 8 . 

Auch bei der Behandlung der Chatten .. Hessen.Frage miissen wir ein Grunda 
satzliches beachten: Namen van VoLkersmaften (van gerltes) darf man nicht 
auf "statische" (unbewegllche) Begriffe beziehen, die sich <lurch Jahrhun. 
derte weiterriid<.en iassen, wie wenn sie unveranderbare und daher unver. 
anderte GroBen bezeichneten. Immer rich ten sie sim auf Arten politisrner Ein
heiten, die sim aus Stammkernen oder unter dem EinfluB bestimmender Grupa 
pen unter wemselnden Verhaltnissen bilden, sim auf gesrnimtlichen Wegen 
wandeln, ja unter gegebenen Verhaltnissen versrnwinden. Beispiele bieten 
sich so leimt an, daB sie hi er nicht erwahnt zu werden braurnen. Aus diesen 
Erwagungen heraus bleibt eine gute Annahme, die hier nicht genauer zu er .. 
ortern 1st: Im Namen der Hessi, die germanisch.lateinisch etwa Chassii, Hassii 
heiBen muBten, begegnet uns der alte Name einer kleineren, aber bestim .. 
menden Einheit, die sim im Kerngebiet der Chatti durmgesetzt und gehalten 
hat, als die ausgedehnte Mamt der Chatfi verdammert. Das Entstehen cler 
Doppelnamen, von denen der Name Chatti aus romismer Sirnt allein Geltung 

Namen der keltisch.britannischen Cass; verglichen. Die CAcsAR.Stelle: De bello 
Gallico B. V. Kap. 21, '1 (Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi) . 

7 Eow. SOIROOER. zieht (Ot. Namenkunde '143) als VerlTeter althessismer Orts
namen, die uns wohl ..,stets versmlossen bleiben" wUrden, den ,.samsischen 
SpoUvers" heran: .,Dissen Deute Haldorf Ritle Baune Besse I Das sind der 
Hesscndorfer alle sesse" .. 

8 Keinem Zweifel unterliegt, daB das chattiscne Gebiet (mit EinschluB des "Hes. 
sengaues") erst durch Einstrom und dahec verhli.ltnismaBig spat germanisch 
geworden ist. Uher die Smwierigkeiten, Ergebnisse der Vorgeschichte, 
romisme Nachrichten und spramwissenschaftliche Feststellungen und Vermu. 
tungen so zu vereinen, daB bei dem heutigen Forsmungsstand zwiscnen Rhein 
und Weser, den Geestgebieten im Norden und der lippe.leine-Unie ein Netz 
sicnerec Tatsachen entsteht, vgl. man die Sammlung dreier aufeinander be· 
zogener Aufsatze: ROLF HACllMANN, GI:ORC KOSSACK, HANS KUHN: Volker zwi· 
sdlen Germanen und Kelten - Schriftquellen, Bodenfunde und Namengut :wr 
Geschidlte des nordlichen Westdeutschlands um Christi Geburt (NeumUnster 
1962). Das dort zur Diskussion Gestellte beriihrt uns, weil im Zuge der Unter_ 
suchungen das siidJich anschlieBende Gebiet des spateren Oberlahngaues und 
Hessengaues zum zwielichtigen Vorfeld jenes Rhein.Weser.Gebietes wird, das 
man abgekiirzt "istwaonisch" nennen mag. Zum Verhaltnis der Namen .. Chatten
Hessen" vgl. vor allem HANS KUHN: Vcr_ und friihgermanische Ortsnamen in 
Norddeutschland und den Niederlanden -+ Westfaliscne Forschungen 12 (MUn. 
ster 1959) 36/37. Zur germanischen Besiedlung Hessens vgl. HANS K uwll -+ Vol. 
ker zwischen Germanen und Kelten 119-1ZS. 
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hat, dUrfte auf jene Zeiten germanismer Dehnungen zurUckgehen, in denen 
sim durch das Hereinstromen von Siedlern verschiedener Herkunft das Chat
tisme als ein Ubergeordnetes Ganzes ausbildet 9. MogBch oder wahrsmein .. 
Bm, daJS man stets den nam auBen wirkenden Namen Chatti und den land .. 
smaftlich besduankten Namen der Chassii (Hassii) als eng verwandt empfun .. 
den hat lO• 

Vom spaten Auftaumen des Namens IIHessen" fallt ein Licht rUckwarts 
auf die Zeiten, in denen die Macht der IIChatten" schwindet, ohne eine Kunde 
zu hinterlassen. Dem Spateren zugewandt, haben wir vor all em auf das zu 
sehen, was sich etwa vom 4. Jahrhundert an, langst vorbereitet, in den Main .. 
gebieten in Richtung auf den mittleren Rhein ereignet. Auf dem Mainwege 
stromen die erminonismen Alemannen vom Nordosten nach dem Westen. 
Ihre Wel1en schlagen in die Wetterau, Spritzer darliber hinaus. Dann aber 
clrangen die merowingismen F.ranken ostwarts. Nam dem Sieg liber die 
Alemannen fallen ihnen um 500 vom mittleren Rhein her die Maingebiete 
zu. Um 530 stoBen sie in das thiiringische Reim und bringen es zum Einsturz. 
So entstehen bis ins 8. Jahrhundert unter frankischer Hoheit Mischfelder von 
5prache, die wir als rheinfrankische und ostfrankisrne Sprachgebiete zu be
zeichnen pflegen. Dies Skizzenhafte genlige, urn den Zustand erklaren zu 
helfen, den Wynfrith-Bonifatius vorfindet. Ein fUr uns wichtiger Brief des 
Papstes Gregor Ill. Yom J ahre 737/38, der auf kirchliche Anordnungen des 
Bonifatius verpflichten soIl, nennt neben den ThUringern und Hessen unter 
anderen die IIWetterauer" (Wedrecii), die IILahngauer" (Lognai), die "Grab .. 
feldgauer" (Graffelti) 11. Nuchtern betrachtet heiBt dies, daB der Hessengau 
ostwarts der Ohm und nordlich vcn Vogelsberg und Rhon beginnt. Dem darf 
man hinzufUgen, daB damals das Gebiet nordlich des Habidttswaldes und das 
Gebiet der unteren Werra sachsischem Vorbruch offen stehen. Kurz: Wie 
man den Hessengau umrandet (scharfe Grenzen kennt man damals nur in 

9 Sehe ich richtig, so haben wir uns noch nicht entschieden, wie der Name der 
Chattuarii (im AngeIsachsischen des 8. Jahrhunderts Hetware, im Althochdeut
schen Hazzouarii genannt) sprachlich aufzufassen ist. Sie tauchen, wenn man sie 
richtig ansetzt, an der oberen und mittleren Ruhr auf und sitzen spater weiter 
nordlich . RUDOLF MUCH Ubersetzt: Bewohner eines Landes, "das einmal chat
tisch war", vgl. Die Germania des Tacitus (Heidelberg 1.937) 286. M. SCBONFELD 
aaO. 1.31 Ubernimmt die unbestimmte Angabe: "die Nachkommen oder Nach
folger der Chatten". ERNST SCHWARZ: Germanische Stammeskunde (Heidelberg 
1956) 140 laBt im Unklaren, wie ihre "Beziehungen zu den Chattcn" zu denken 
sind. Ich brauche das hier nicht weiterzufiihren. Sicher scheint mir zu se in, 
daB sie einmai mit "Chatten".Land etwas zu tun gehabt haben. 

1.0 Immer noch wichtig: WJLHtLM BRAUNE: Germanisches ss und die Hessen ~ Indo .. 
germanisdte Forschungen 4 (1894) 341.-351, wo es 5. 345 zu knapp und daher 
miBversHindlich heiBt: "der Name Hessen bezeichnete eine kleine Untervolkera 
schaft der alten Chatten". 

l.1. Mon. Germ. Hist. Epistolae sel. I (1916) Nr. 43. Vgl. dazu WILHELM N,EMEYER: 
Zur Ktarung hessischer Stammesfragen des friihen Mittelalters ~ ZHG 63 
(1952) 13-26. 
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Sonderfallen), das Herz des Hessengebietes schlagt wie in den AnHingen 
cler "Chatten"aZeit im Raum cler unteren Eder. Anzeichen, daB sich cler 
Hessengau auch in die groBfrankische Zeit hinein sein etwas abseitiges Eigen: 
leben erhalten hat 12. In dieser Abseitigkeit ist aber zugleich angelegt, daIS er 
fur neue Moglichkeiten frei ist: ftir Moglichkeiten, zu denen nicht zum wenig: 
stcn gehort, sirn unter neuen Bedingungen in die ehemals chaUischen Be= 
reiche zu dehnen. 

I!. 

Wir konnen uns nunmehr die Frage stel1en, seit wann und in weldlem 
Umfange im Hessischen (diesem bedingt Neuchattischen) eine cl e u t 5 ch .. 
5 p r a chi geL i t era t u r entsteht, die sich dem Begriffe "Dichtung" zu= 
ordnen laSt. Fast zwangslaufig werden wir durch diese Frage an die K a., 
r 0 1 i n g e r z e i t verwiesen, die ftir Hessen durch das kirchenpoHtische Wir; 
ken des Angelsachsen Bonifatius vorbereitet ist. Warum? Germanismes Dich: 
ten war an eine Uberlieferung gebunden, die (vereinfacht ausgedriidc.t) von 
Mund zu Mund weitergereicht wurde, daher nkht als Schrifttum (als "Lite" 
ratur" im strengen Sinne des Wortes) ersmeinen konnte. Dies hat auf deutsch= 
spramigem Boden flir alles Dichten, das nicht allein durch mtindlichen Vor: 
trag lebt, eine Folge, die man sich nicht deutlim genug machen kann. Was 
wir "Literatur" nennen, setzt das Schreibenkannen und damit fur die altdeut: 
schen Anfange das Wirken von Stifts: und Klostersmulen voraus. Nicht min: 
der auch das Eintreten in eine durch Schrifttum vermiUelte abendUindische 
Tradition, deren Briicke in Iateinischer Sprache gebaut ist. Nimmt man hinzu, 
daB Sdueiben fUr lange Zeit ein Kunsthandwerk bleibt, schon weil es sich auf 
dem teuren Pergament voIlzieht, 50 wird zusatzlich begreifbar, daB alles lite .. 
rarische Smaffen Farderer (Mazene) braucht, die zunachst nur weltliche und 
geistliche Machte stellen konnen. Schnell sind die drei Schulen aufgezlihlt, 
oh ne die in der Karolingerzeit vom Althessischen aus keine Art von deutsch= 
sprarniger Literatur maglich ist. Bald nach 730 griindet Bonifatius das Kloster 
Fritzlar, das dann ein Angelsachse leitet. Im Jahre 744 griindet der in Fritzlar 
vorbereitete Bonifatiusschiiie,r Sturmi, ein Bayer, im westlidten Grabfeldgau 

12 Ober die Frage, ob und wie weit das Althessisme dem Frankischen zuzuordnen 
sei, handelt umfassend EOMUNO E. STENCEt in dem Aufsatz: Oer Stamrn der 
Hessen und das Herzogtum Franken -+ Festsduift Ernst Heymann I, 1.29-1.74 
(Sonderdruck Weimar 1.940), wieder abgedruckt: Hassiaca (Gesammelte Aufsatze 
zur hessischen Geschlchte ... ZHG 70 (1.95'9) 1.9-67. Oer Aufsatz. hatte ehedem 
den Nebenzweck, das Fragwiirdige eines dem Hessismen iibergeordneten Be
griffes "Rheinfrankenu zu erweisen, der ohnedies nur als Famausdruck der 
Sprachwissenschaft abgrenzbar ist. Er hat seine Bedeutung behaIten und er. 
ganzt im ganzen das oben Gesagte, gerade weB er von einer anderen Frage
stellung ausgeht. Wie leicht macht man siro oft, das Althessisrne (Hessen
gauische, Niederhessische) dem Rheinfrankischen an. und einzufiigen! Dnver
sHindlich flir jeden Hessengauer, der norn in der Sprachmelodie des Niederhessi. 
schen lebt. 



Hcssen in deT deutsmen LiteTatuT des Mittelalters 89 

das Kloster Fulda. Und gegen 770 steUt der Angelsachse Lul, seit 752 Nach. 
folger des Banifatius auf dem Mainzer Stuhl. dem Fuldaer Kloster ein Kloster 
in Hersfeld entgegen, an einem Orte, den schon Sturmi vor der Griindung 
Fuldas ausersehen hatte, den aber Bonifatius ablehnte, weil er ihm zu unge .. 
srniitzt nahe am nordthiiringischen Machtfeld der Samsen lag 13. Da fiir die 
hier angesdmittene Frage Fritzlar und Hersfeld aus mehr als einem Grunde 
ausfallen, stehen wir var dem F u I d a der Karolingerzeit. 

Wir verdanken es der iiberragenden Gestalt Karls des CroSen, daB urn 
800 und in den folgenden Jahrzehnten eine deutschsprachige Literatur von 
inselhaftem Charakter unter M6nrnshanden entsteht. DaS aber Fulda darnals 
weit nach vorn riickt und zeitweilig im frankismen Ostreich zurn Vorart gei= 
stigen Lebens wird, ist nicht denkbar ohne den EinfluS eines zwar nicht ge"' 
nialen, aber hochgelchrten Mannes, des Rheinfranken H r a ban , der urn 
800 als junger Fuldaer Monch Schiiler des Angelsachsen Alkwin in Tours wird. 
Bald darauf steigt er zum Lehrer und Bibliothekar und 822 zum Abt in sei .. 
ncrn Stammkloster auf, scheidet dort 842 freiwillig aus politischen Griinden 
aus, wird aber schon 847 Erzbismof in seiner Vaterstadt Mainz, wo er 856 
stirbt. Trotz Hrabans Wirken diirfen wir das karalingische Fulda nicht vom 
Hessischen aus sehen und an das Hessisme heranziehen, so kurz der Weg zum 
Hessengau ist. Immer noch weht in Fulda angelsachsische Luft, und die Her
kunft der drei ersten Abte (Sturmi, Baugulf und Eigil), die bayrischem Adel 
entstammen, sorgt weiterhin dafiir, daB ein geistlich"geistiger Weg nam 
Bayern offensteht. Doch das ist es nicht allein. Wir haben eine deutsrnspra .. 
mige Fuldaer Schularbeit aus der Zeit urn 830: die elementare Obertragung 
einer spatromisch .. lateinismen "Evangelienharmonie", die man nach dem Syrer 
Tatian, einem Christen des 2. Jahrhunderts, zu ncnnen pfiegt. Dieser sag. "Alt. 
hochdeutsche Tatian" hat zwar eine geistliche Fachsprache, die sich. van streng 
oberdeutsrner Fachsprache untersmeidet. Aber der Lautstand seiner Sprache, 
die eine fdinkisrne Ausgleichssprache sein 5011, zeigt fUr uns ostfdinkischen 
Charakter, '0115 ob wir in Wurzburg waren. Dies ist nicht merkwiirdig. Fulda 
Hegt damals noch nahe an Gebieten niederdeutscher Sprechweise (einer Sprcch.,. 
weise, die nich.t von der hochdeutsch.en Lautverschiebung durchdrungen ist); 
auch. der Hessengau wird noch im ganzen wie Nordthiiringen sprach.lich. jen .. 
seits des Hochdeutschen liegen. Hraban kam zwar aus Mainz, aber Fuldas 
hochdeutsch .. literarischer Weg lief nach dem Siiden 14 . 

l.3 FUr eine erste Unterrichtung noch immer unveraltet KARt HAUCK: Kirchenge. 
schidtte Deutsdtlands, 1. Teil '(Berlin 1952); 2. Teil '(Berlin 1952); s. Register. 

1.4 Eine Erganzung : Die sag ... K ass e I erG 105 s en"', die a us dem Fulda des 
9. Jhdts. stammen, enthalten ein amUsantes ... lateinisdt_deutsdtes GespramsbUm. 
lein", das einem Romanen helfen soli, der in Deutsmland unterwegs ist. Aber 
die Sprame ist bayrisdt, aum die Spradte der vielleimt smon um 800 entstan
denen Vorlage mu.B bayrism gewesen sein; man denkt an Herkunft aus Freising. 
- In die Irre fiihrt, wenn GUSTAV EHJUSMANN : Gesmidtte der dt. Literatur't. 
l. . Teil (Miinmen l.9l.8) § 53, S. 277 zur "fuldisdten" Sprache des H TatianH 

sagt: " Fulda gehtsrte politisch zu Ostfranken, aber zum westlichen Teile des-
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Nunmehr zu einem literarismen Werke von poetismem Rang! Ob wir uns 
je dartiber einigen, wo der Dichter des altsamsischen He I i and gegen 840 
sein Buchwerk geschaHen hat? Ich bin (mit EOWARO SCHROOER) liberzeugt: 
Nur Fulda mit seiner theologismen Bibliothek und seiner angelsachsisdten 
Atmosphare ermoglichte ihm, seine stabenden Verse zu erarbeiten 15. Und sein 
Week, fast eine Randerscheinung angelsachsismer Literatur, ist gewiB nicht 
auf volksti.imlime Breitenwirkung angelegt: Die Sprache seiner stabenden 
Verse ist notwendig eine ausgleichende Kunstsprache. Die in Miinchen lie
geode Handschrift ist dorthin aus Bamberg, def Grundung Kaiser Heinrichs 
11., gekommen. Und mic scheint manches dafiir zu sprechen, daB der Heliand 
friih in die Obhut def am Nordharz ansassigen Liudolfinger (der Ottonen) 
kommt. Ins Hessisene fUhrt von ihm kein Weg. 

Aber hat nient JACOS GRIMM in der Vorrede seiner ,Deutsenen Gramma. 
tik' vom Jahre 1819 vom nLiede von Hildebrand und Hadubrand" gemeint, 
seine 5prame enthalte "sehr viel Niederdeutsches" und erseneine etwa so, 
"wie sie dazumal in Niederhessen geredet worden sein konnte"7 HI Und noch 
KARL MULLENHOFF hat 1863 in seiner einst berUhmten Vorrede zu den mit 
dem jungen WlLHELM 5cHERER herausgegebenen ,Denkrnalem deutscher Poesie 
und Prosa aus dem VlII.-XII. Jahrhundert' vermutet, das Hildebrandslied 
sei im 8. Jahrhundert in Hessen oder Thuringen entstanden 17. Wir konnen 
kurz sein. So gut wie unbestritten ist heute, dag das Hildebrandslied eine 
fruhstens urn 600 entstandene langobardisene Senopfung ist, also Fulda uber 
Salzburg, Freising.1 Wurzburg erreicht hat. Unbestritten ist, daB die beiden 
Fuldaer Menche, die es behelfsmaBig urn 820 ohne SchluB auf der ersten und 
letzten Seite einer theologisenen Handsduift unterbraenten, eine etwas altere 
Vorlage hatten. Unbestritten.1 daB in dieser Vorlage versucht wurde, diesen 
unterliterarischen Text in eine Art von niederdeutscher Sprech. und Sdueib. 
weise umzusetzen. Deutlich auch, daB der Verfertiger der Vorlage an ober. 
deutscnen Schreibgebrauch gewohnt war. Nie werden wir wissen.1 warwn 

selben'. Auch wenn im 9. Jhdt. der Grabfeldgau zu Gauen einer Francin orien_ 
taUs gezahlt werden kann, fUr d ie in der Buchonia gelegene Abtei Fulda gab 
es keine politisme oder geistige Abhangigkeit von Wlirzburg. Vg1. EOMUND 

E. 5T1:NGEL aaO. :t1 (1.39), 37 (165)· 
15 EOWARD 5cmtooER hat dies mit leidensmaftlimer 5 icherheit in seine m wohl 

letzten Vortrag ausgespromen: Hessens Anteil an der dt. Literatur des Mit. 
telalters -+ Mitteilungen an die M itglieder des Vereins f. hess. Geschichte u. 
Landeskunde (1936/39) 40-45. Ich komme noch spater auf diesen in der Kas. 
seler Landesbibliothek gehaltenen Vortrag zurlick, dessen Druck auf der Nieder. 
schrift eines Zuhorers beruht. Mein schon lange gehegter Wunsm: Man sollte 
endlich einmal 5chroders hessische Aufsatze und Vortdige (mit AusschluB der 
an anderer 5telle zusammengefaBten Aufsatze und Vortrage zur Namenkunde), 
auch mit dem so gut wie verschollenen Anfang seiner Familiengeschichte flir 
hessi sche Liebhaber gesammelt herausbringen. 

16 Vgl. dar t 5. 51; im Abdruck der ,Kleineren 5duiften' Bd. VIII (Giitersloh "18go) 

68. 
17 Denkmaler, 2. Ausg. (Berlin 1873) VIII. 
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die Verse auf das Pergament kamen. Ob die Schrift als Gedachtnisstiitze ge .. 
dacht war, weil den Text bedrohte, vergessen zu werden? Aber wozu dann 
die Anahnelung an niederdeutsrnen Sprachgebrauch, der offenbar nicht zum 
wenigsten Angelsachsen zugangllch sein soBte? Wie man antwortet, der 
Hesse darf annehmen, daB die Sprache der Niederschrift auch noch fur einen 
Hessengauer vertraut geklungen haben wird. Dies ist freilich aum das 
AuBerste, was er sagen darf, wenn er eine Spur hessischer Moglichkeit aus 
dem altdeutsmen Fulda retten williS. 

Ill. 

Das literarische Leben Deutschlands voUzieht sirn trotz der von Karl 
dem GroBen ausgehenden Antriebe fur Jahrzehnte auf lateinischem Sprach. 
felde. Die deutschsprachige Literatur des karolingischen Jahrhunderts gehort 
daher in ein "Vorspiel", zudem in ein "Vorspiel", das durch eine fuhlbare 
Pause vom Spateren getrennt ist. Und wir miissen sogar bis ins 12. Jahr .. 
hundert hinein, ja bis in die Stauferzeit, ehe wir wieder auf Literatur 
stoBen, die mit dem Hessischen zusammenhangt oder wenigstens zusam· 
menhangen kann. 

Abwehrend smicke ich voraus" daB zwei Denkmaler, die man gelegent. 
Bch dem Hessischen eingeordnet hat, nicht herangeholt werden diirfen. Wir 
haben Brumstiicke. die man unter den Tite! F r i e d b erg ere h r i s t 
un d Ant i c h r is t stellt: eine Darstellung der Heilsgeschichte, die in das 
frUhe 12. Jahrhundert gehort und wohl in Friedberg gereimt warden ist. Dies 
eent IIrheinfrankische" Denkma! der Wetterau soli man vom Damals aus nicht 
hessisdt ncnnen. Gleiches gilt fur ein bewegtes Mariengebet, das sog. A r n .. 
s t c i n e r M a r i e n lie d , dessen bittendes " Ich '" sich ein "siindiges Weib" 
nennt. Gleichgiiltig, ob miln im Verfasser einen Mann oder eine Frau zu 
erkennen glaubt, das kleine Denkmal ist mit dem Pramonstratenserstift 
Arnstein verbunden, das der 1165 ges to rhcnc Graf Ludwig Ill. von Arn: 
stein" der Ictzte seines Geschlechts, 1139 wenige Kilometer ostlich von Nassau 
an der Lahn gegriindet hat. Es entstand daher sprachlich auf rnittelfranki. 
schem (maselfrankischem) Boden innerhalb der Trierer Diozese. 

Nach dieser Abgrenzung, die uns davar zu bewahren hat, spatrnittelal ter= 
liche oder gar neuzeitliche Begriffe des Hessismen in altere Zeiten hinein .. 
zutragen, sind wir in der Stauferzeit, also in einer Zeit, in der das Hessi. 
sche in seinen wichtigsten nichtgeistlidlen Bezirken der landgraflich=thii'" 

1.8 In einem Vortrag des Jahres 1..936 (Fuldas literarische Bedeutung im Zeitalter der 
Karolinger -. Fuldaer GbH. 28 [19361 33-44) sagt Eow. SOntODER (So 35) etwas 
miBversHindlich: HDie eigenartige Zumiscbung angelsachsismer und bayrischcr 
Elemente, die wir auch im Hildebrandslied wieder antreffen, ist fUr Fulda cha rak. 
teristisch." _ Auf das ungewiB Fuldische des f ran k i s c h en Tau f ge l 0 b. 
n i s 5 e 5 und der Mer s e bur g e r Z a u b e r 5 p r ile h e (zweier Denkmalcr 
einer Merseburger Hs. des 9110. Jhdts.) gehe ich nicht ein . 



92 friedrich Neumann 

ringischen Welt angegliedert ist. Es empfiehlt sich daher in einer stammbucn= 
artigen Skizze die Familiengeschichte des landgraflichen Hauscs in weni" 
gen Oaten fcstzuhalten. Denn nicht nur auf dem Felde cler Politik, sondern 
auc:h auf dem Felde cler Literatur muS man die familienm~Hsigen Verbindun" 
gen cler malSgebenden Fiirstenhauser kennen, wenn man die geschichtlirnen 
Vorgange des hohen Mittelalters begreifen will. 

Am Anfang hat fur uns cler nicht lange var 1130 geborene Ludwig 11. 
zu stehen, Sohn des ersten gleichnamigen Landgrafen und clef hessischen 
Gisonin Hedwig. Ludwig I. hatte als Erbe cler Gisonen wohl seit 1130, sraz
testens seit 1137 das Oberlahngebiet urn Marburg und die Grafschaft Hes_ 
sen urn Gudensberg in clef Hand to. Ludwig 11., schon 1140 im Knaben= 
alter Nachfolger des Vaters, heiratet 1150 Jutta, eine ihm seit zehn Jahren 
anverlobte, 1191 gestorbene Stiefschwester Barbarossas: eine Ehebund, del 
die Politik des 1172 gestorbenen Landgrafen weitgehend bestimmt. Mit der 
staufischen Schwabin hat er vier Soh ne, die wir alIe kennen miissen. Sein 
altester Sohn und Nachfolger Ludwig Ill. (der pi"s L"dovicus) heiratet zu. 
nachst eine Margarethe, die, wie wir durch den Eneas-Roman HENRIKS VAN 

VELDEKE wissen, eine Grafin von Cleve war; er laSt 1185/86 die wohl zwolf. 
jahrige, kinderlose Ehe trennen. Er heiratet sodann Sophie, die Witwe des 
Danenkonigs Waldemar I. und Mutter Konig Knuds VI. Doch stirbt er im 
Oktober 1190 ohne Erben auf der Riickfahrt vom Kreuzzug Barbarossas. Der 
zweite Sohn Friedrich, 1171 und 1175 als Probst des Mainzer Stephan
stiftes bezeugt, heiratet vor 1186 in die Familie cler Grafen von Ziegenhain 
ein und scheidet aamit aus der thiiringisch .. hessischen Erbfolge aus 20. Der 
dritte Sohn Heinrich Raspe Ill. iibernimmt 1172 den hessismen Besitz der 
Landgrafen. doch stirbt er schon 1180 ohne Erben. so daB die hessisch·rhei. 
nismen Rechte an Ludwig Ill. fallen. So kommt es, daB der jiingste, nam
lich Hermann I., cler seit 1181 Pfalzgraf von Sarnsen auf der Neuenburg an 
der Unstrut ist, am Jahresende 1190 Landgraf von Thiiringen wird. 

Hermann I., minclestens seit 1216 durm Krankheit gehemmt und im 
April 1217 gestorben, wird uns am meisten beschiiftigen. Die nam 1181 
volIzogene erste Heirat braumt nur erwahnt zu werden, weil Jutta, die 
alteste Tochter Hermanns, bald nam 1190 in erster Ehe den wettinischen 
Markgrafen Dietrich 11. van MeiSen heiratet und dadurch nam dem smnel: 
len Aussterben der Thiiringer Landgrafen das Erbrecht der Wettiner be
griindet. Nicht unwichtig ist fiir uns die zweite Heirat vom Jahre 1196 mit 

19 Auf Einzelnes und Strittiges ist hier nimt einzugehen, aum nimt auf die mit 
dem Ererbten verbundenen Vogteien und dem bald dahinschwindenden Streube_ 
sitz, der tiher den Westerwald zum Rhein hinzieht. Vg!. die Obersicht bei 
KARL E. DEMANoT: Geschichte des Landes Hessen (Kassel 1959) :140/4:1, 1.42 
his 146. Die Kenntnis dieses Bandes ist tiherall vorausgesetzt. 

20 Wir wissen nicht, wann er den geistlichen Beruf aufgab. Eow. SCHROOERS Ver_ 
mutung, das sei im Jahre n8; geschehen, als Konrad 11. von Wittelsbach auf 
den Mainzer erzbismoflichen Stuhl zurUckkehrt (Zeitsmr. flir dt. Altert. -47 
(1904] 293-295), HiBt sicn nicht heweisen. 
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Saphie, der Schwester des Herzogs Ludwig I. (des Kehlheimers) van Bayem 
und Nichte des machtigen Mainzer Erzbischafs Kanrad van Wittelsbach. AIs 
Tochter einer niederUindismen Grafin Agnes von Loos, die den Namen 
Ludwig zu den Wittelsbamern bringt, entstammt sie einem literaturfreunds 
lichen Hause; erst 1237 in Eisenach gestorben, hat sie den landgrafen Her
mann lange liberlebt. Ihr im Jahre 1200 gebarener Sahn Ludwig IV., in 
kurzer Regierungszcit stark mit der Markgrafschaft als Vormund des unmiin .. 
digen Erben beschaftigt, stirbt im Herbst 1227 in Unteritalien vor der Ab .. 
fahrt nam Kleinasien. Uns geht er wegen seiner jugendlichen Gemahlin 
Elisabeth van Ungam, Tachter des Konigs Andreas 11., an. Wahl 1207 ge
boren, wird sie 1211 in Thiiringen dem jungen landgrafen anverlobt, der 
sie 1220 heiratet. Die Mutter Gertrud der friih Entwurzelten entstammte 
einer der machtigsten bayrismen Familien. Denn sie war die Tochter des 
Grafen Berthald IV. van Andechs (am Ammersee), der seit 1180/81 durch 
den THel eines Herzogs von Dalmatien, Kroatien und Meranien (eines dux 
Meraniae) unter Barbarossa den Fiirstenstand erreicht; 1213 wird sie in Uns 
garn ermordet:!l . Elisabeth hat rund zwei Jahre, vom Friihjahr 1229 bis zu 
ihrem Tode vom November 1231, in dem ihr vertrauten Marburg an der 
lahn gelebt, wo die feierlime "Translatio" ihrer Gebeine im Mai 1236 statts 
fand. Die Vormundschaft iiber Hermann 11., den 1223 geborenen Sohn Elisa" 
beths, fallt Ludwigs Brlidem Heinrich Raspe IV. und Kanrad zu. Oach falgt 
als Regent tatsamlich der im Zwielicht der Geschichte stehende Heinrich 
Raspe IV., zumal Hermann 11. schon 1242 stirbt. Konrad wirkt vor allem 
in den hessismen Teilen, auch als er im Spatjahr in den deutschen Orden ein .. 
tritt; mit Marburg, wo er wohl im Sommer 1240 als Hochmeister des Ordens 

21 Merania, im dt. Spracngebrauch des '13. Jhdts. kurz Meran genannt, meint in 
diesem Titel nacn alter Bezeicnnung die dalmatiscne KUste. Vg!. FRJlR. EOMUNO 

OtFELE: Gescnicnte der Grafen von Andechs (Innsbruck 1.877) 71-73. Der THel 
hat nicnts mit dem Tiroler Stadtnamen Mernn zu tun. Zwar haben die An_ 
decnser Grafen (die ursprtinglicn Grafen von DieBen heiBen) auBer ihrem bayri_ 
schen Besitz, ihrem Besitz in Oslfranken und ihrem Besitz in der karntnischen 
Mark und in Istrien auch Besitz am Inn nordwarts Brixen gehabt. Sie haben 
dort die Stadt Innsbrud< gegriindet. Dom wird diese erst tlrolisch, als Graf 
Albert von Tirol, der Scnwiegervater des letzten kinderlosen Andemser, der 
1.248 stirbt, beim Zerfall der Andechser Macht miterbt. Warum dies Bekannte? 
Hier und da scnleicht sich in neuerer Zeit der Irrtum ein. die Andechser wiesen 
in ihrem Herzogtitel auf das tiroliscne Meran . So sind in dem Aufsatz von 
ERICU KI:YSCR: Das Gebiet des dt. Ritterordens in Marburg -+- ZHG 73 (1.962) 78 
im Satz: "Ihre [Elisabethsl Mutter Agnes stammte aus der sehr kinderreichen 
Famjlie der Grafen Meran (in Tirol) - Andechs" die Worte Hin Tirol" zu 
streichen. Auch hieS die Mutter Gertrud; ihre Schwester Agnes war mehrere 
Jahre (:1196-1200) Gemahl des franzosischen Konigs Philipp-August. Man soBte 
Ubrigens nur von den "Grafen von Andechs" oder den IIHerzogen von (Ana 
dechs)-Meran", am besten von den "Herzogen von (Andecns)_Meranien" spre_ 
chen. Ich wUBte Ubrigens nicht, daB die Andechser durch ihre Frommigkeit aus 
ihrer Zeit heraustraten. 
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begraben wird, bleibt er dauernd verhunden. Man darf erwagen, daB Her
mann 11. bei Hingerem Lehen in Konrads Stellung eingeriickt ware. Damit 
haben wir den Eingang unserer Betrachtungen erreicht. Sophie, Schwester 
Hermanns 11., zweite Gemahlin des Herzogs Heinrkh 11. von Lothringen und 
Brabant, beginnt nach dem Tode Heinrich Raspes vom Friihjahr 1247 einen 
uhen Kampf, urn ihrem Sohne Heinrkh wenigstens das his dahin mit Thu
ringen vereinte Hessisme zu simem. Nicht vergessen wollen wir, daB auch 
Heinrich Raspe IV. in dritter Ehe, die wie die beiden friiheren kinderlos blieb, 
mit einer Brabanterin verheiratet war: mit Beatrix, einer Toenter aus def 
ersten Ehe Heinrims H. von Brabant, mithin einer Stiefschwester des zu. 
ki..inftigen ersten hessismen Landgrafen!f. 

IV. 

Dom nun wieder zu Verswerken, die mit Hessen zusammenhangen! So 
merkwiirdig es klingt, wir diirfen nimt an der beriihmten Arbeit eines Man
nes voriibergehen, der wed er Thiiringer nom Hesse war: nimt an dem Nie
derfranken aus der Umgegend von Maastrimt Henrik van Veldeke und seiner 
Eneide, einer Obertragung des franzosischen Roman d'Eneas, der VERGILS 

Aneis mittelalterlich macht, indem er das ungleiche Liebesverhaltnis Eneas
Dido und Eneas-Lavinia betont. Das Schicksal, das Veldekes Erzahlung gehabt 
hat, kennen wir in undeutlichen Umrissen aus einem "Epilog". Die Reinsmrift 
des zum grolSten Teil vollendeten Werkes nahm Heinrim Raspe Ill. in Cleve 
an sich, als dort Ludwig Ill. die GraBn Margarethe heiratete, was wahrschein_ 
lich 1174 geschah. Willkiirakt eines Literaturfreundes von Hirstlimem Rang! 
Moglich, daB die Handschrift bis zu Heinrichs Tode vom lahre 1180 im Hes
sismen gelagert hat. Erst rund neun Jahre spater, also etwa 1182/83, kommt 
Veldeke auf der Neuenburg beim Pfalzgrafen Hermann 1. an sein Werk 
heran, das damals vielleicht smon in einen mitteldeutschen Lautstand umge
schrieben war. Auf diesem Wege ist uns das damals vollendete Werk in mit
teldeutsmer Fassung erhalten. AusschlieBen soUte man, daB Veldeke nom in 
Thiiringen bleibt, als sich Ludwig Ill. 1185/86 von der im .Epilog" geriihm
ten Clever GraBn trennt. Da der gleiche "Epilog" den ehemaligen Propst 
Friedrich, den Bruder Ludwigs und Hermanns, schon Graf nennt, dazu auch 
einen Gonner Veldekes, wird dieser schon vor 1186 (wie EOWARD SCHRODER 

vermutete) in Ziegenhain gesessen haben, wenngleidt er erst 1186 als Graf 
erscheint". Nichts spricht dagegen, daB Veldeke iiber Ziegenhain, Marburg 

22 Ober die Stellung des mtindig gewordenen Hermann 11. vgl. TUEOOOR KNOCHEN. 

HAUER: Cesmichte Thtiringens zur Zeit des 1. Landgrafenhauses (Cotha 1.871.) 
;49: Hermann scheine 1.2;71;8 die Regierung des hessismen Cebietes tibernom. 
men zu haben; dabei Hinweis auf eine Urkunde vom Jahre 1241. - Die 
; . Hochzeit Heinricn Raspes fand im Friihjahr 1241. statt; vgl. CHRISTIAN HAEUTt.E: 
Landgraf Hermann I. von Thuringen u. seine Familie -+ ZS. des Vereins fur 
thi..iringiscne Ceschichte 5 (1.863) 175-1.85. Die Mutter der Beatrix war die 
1.235 gestorbene Stauferin Maria, eine Tocnter Philipps von Schwaben. 

2; VgI. Eow. SCH6ROER: Der Epilog der Eneide -+ Zeitschr. flir dt. Altert. 47 (1.904) 
293-2 95. 
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und die siegerHindisch-rheinismen Besitzungen des Landgrafen der Heimat 
zugeritten ist. In jedem Falle tritt Hessismes erst nach diesem Aufenthalt 
Veldekes, den wohl noch die Gdifin von Cleve verrnittelt hat, in die Litera
tur ein u, 

Ober die beiden Verserzahlungen, deren Verfasser aufgrund ihrer Sprache 
unwiderlegbar irn hessischen Kerngebiet geboren waren, kann kh mich kurz 
fassen, weil im schon frUher in dieser Zeitschrift das beigebracht habe, was 
mir gesichert zu sein smeint u, Zu den Ungliicksfallen der alteren deutsmen 
Literatur gehort, daB wir von einer Pi I a t u s 1 e g e n cl e in Versen nur 
rund 600 Verse haben: den recht originellen Anfang. In der moselfrankismen 
Handsmrift stellt der Schreiber zur Pilatuslegende, die er al1S einem uns 
verdeckten AnlaB smnell abbricht, Merkverse, die skh auf die Einnahrne le: 
rusalems vom Iahre 1187 beziehen. Wir saUten nicht bezweifeln, d~ er sie 
niedersmrieb, als die Einnahme ein nahes, in seiner Wirkung spUrbares Ge-: 
schehen war, Der begabte Verfasser der Legende, der irn erzbischoflichen 
Mainz sag, wird daher dies sein erstes Werk noch vor dem Iahre 1200, ja 
vor dem Kreuzzug 1189/ 90 gedichtet haben. Nom gewisser als frUher ist mir 
heute, d~ wir ihn nimt He {' b 0 r t v 0 n F r i t z I a r gleichsetzen dUrfen, 
diesem einzigen Dimter des hochmittelalterlimen Hessengaues, den wir mit 
Namen fassen konnen. Herbort hat als "Lied VDn Troje" einen weitHiufigen 
franzosischen Trojaroman (die Historie de Troje) mit den Mitteln einer Rede: 
kunst, die er als Studierter gelernt hat, aber auch mit innerer Teilnahme 
am Leid des Gesmehens in eine etwas herbe Verssprame umgesetzt. Er mag 
nach seinem Studium, das ihn wahrsmeinlich nam Paris gefUhrt hat, im Kanz: 
leidienst Hermanns, der ihm die franzosische Vorlage zuIeitet, tatig gewesen 
sein; seine Verse wird er urn 1210 gebaut haben. Der Landgraf wollte wohl 
Veldekes Eneide durch ,die Trojaa:Historie nach rUckwarts erganzt haben. 
Herbort, in einer literarischen Grenzlandsch.aft geboren, hat diese Aufgabe 
ohne lyrische Begabung, aber mit Sinn fUr starke Wirkung erfUIlt. Die schrnale 
Dberlieferung zeigt, dag ihn die anspruchsvolleren Oberdeutschen nicht ge'" 
lesen haben. 

Wir stehen an einer Stelle, die nahelegt, ein Wort Uber den Land: und 
Pfalzgrafen H e c m ann I. Zll sagen, der Uber ein Menschenalter irn offent .. 
lichen Leben seine RoUe gespielt hat. Der kluge, zugleich unruhige und ehr: 
geizige Mann, in dem sim das an Spannungen reiche Staufertwn von der 
Mutter her regen mochte, schneidet als FUrst trotz seiner Erfolge nicht gut 
ab. Aber man 5011 ihm auch kein Unrecht tun. Er war in eine Zeit geboren, 
in der die weltlichen und geistlimen Dynasten gegenUber dem "romischen" 
Konig schnell an Mamt gewinnen. Gewig, an Hermann treten nam dern ver: 

24 Auf die schwierigen textkritischen Fragen, die der "EpilagN <stellt, brauche im 
hier nicht einzugehen. Einen ersten Eindruck vermittelt der van COLA MINIS 

verfaBte Artikel ,Heinrich van Veldeke (Nachtrag)' .... Verfasserlexikan V (1.955) 
Sp. 353-356. 

25 Vgl. meinen Aufsatz: Herbort van Fritzlar .... ZHG 6;: (1952) ;:9-50. 
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hangnisvollen friihen Tode Kaiser Heinrichs VI. die Ziige politismer Taktik 
oft unverhiillter als bei genauso handelnden Standesgenossen hervor. Aber 
mit dem erzbismoflichen Mainz im Westen, das mit Fritzlar und Erfuet in 
seine zersplitterte Madttwelt hineingreift, und mit dem welfisdten Otto IV. im 
Norden hatte er einen ungemiitlichen Stand. Umsicht und Berechnung, Wam: 
heit und Ehrgeiz bewirken auch, daB er in einer Zeit, in der alles Didtten und 
Schriftstellern Mazene braumt, mehr als andere sein Mazenatentum offentlich 
werden laSt. Nur konnen wir nimt mehr mit WILHELM SCHERER sagen, an 
seinem Hofe seien die "Musen willkommen" gewesen. Hier meldet sich ein 
Begriff ven IIMusenhof", der ven weitem an das Weimar der Goethezeit er,. 
innern soli. Aber Traumbilder von einem aesthetisch gesteigerten Eisenache.r 
Hofleben passen wenig in die unruhigen Tage Hermanns. Oer Osterreicher 
Walther von der Vogelweide hat kurz nam 1200 mit der ihm eigenen Emp,. 
findlidtkeit deutlich genug ausgesprochen, daB es im Eisenach Hermanns laut 
und rauh herging. Man verweise nicht auf den sog. "Wartburgkriegu

• Ihn hat 
es im strengen Sinne nie gegeben. Der Vorstellungsbereich "Wartburgkrieg" 
geht auf ein in Eisenach (nicht auf der Wartburg!) spielendes Streitgedicht 
zuriick, in dessen Strophenkette ein Fiirstenpreis mit einer magistralen Kunst 
geringen Ranges auf Hermann I. gelenkt wird. Es entsteht nicht vor 1260, da 
es bereits mit sieben Kurfursten .rechnet: in seinem gemachten Ablauf ein 
fruhes literarisches Zeugnis fiir den genossenschaftlichen Zusammenhalt von 
"Singern", die sich. als Berufsstand fiihlen. Das sagenhafte Bild vom Hofe Her .. 
manns, das von dieser Strophenkette seit dem spateren Mittelalter ausgeht, 
wird im fruhen 19. Jahrhundert romantisch ausgemalt und erhalt seine letzte 
Weihe durch die Ausgabe KARL SIMROCKS vom Jahre 1858. 

Doch wo sind neben und nach dem Fritzlarer Herbort noch Verswerke, die 
das thiiringische Hessen mit der Literatur der Ritterzeit verbinden? Die Frage 
fiihrt uns zum Eraclius des M e i s t e r sOt t e, der kein Manch oder Prie,. 
ster, wohl aber ein "Studierter" war, der in einem Hofdienst stand. Zuneh
mend haben die Hafe fUr durchgebildete Lateinkenner Aufgaben in ihrer 
Kanzlei. Otte erzahlt in Versen die sagenhaft ausgestaltete und zur Legende 
aufgehahte Geschichte des byzantinischen Kaisers Eraclius, der zwischen 610 
und 641 regierte und 629 das geraubte "heilige Kreuz" nach Jerusalem zu= 
rUckbrachte : freie Bearbeitung des franzasischen Eracles, den Gautier von 
Arras fUr die Gra.fin Alix von Blois, Tochter Konig Ludwig VII. von Frank .. 
reich und der Eleonore von Poitou, auf das Pergament gebracht hatte. Der 
literarisch bedeutsamste Teil: Der Scharfsinn des jungen Eraclius bewahrt 
sich in einem novellistischen Geschehen. FUr seinen Vorganger, den Kaiser 
Focas, sucht er die junge Athenais aus. Wahrend Focas in einen Krieg zieht, 
UiBt er Athenais in einem Turm verwahren; grade dadurch bewirkt er, daB 
sie mit Hilfe einer Kupplerin die Minne des schonen Parides sucht. Nach 
Kriegsende sieht Eraclius sofort, was geschehen ist. Aber er erreidtt das Un:: 
gewohnliche: Oer Kaiser tritt Athenais an Parides ab. Im Unterschied von der 
franzasischen Vorlage Ia.Bt Otte die beiden in Liebe ein armes Leben fUhren, 
das der Athenais besser gefa.llt als ihr verlorenes kaiserliches Dasein: Deut= 
liches Zeichen, daB sich Otte Uber das Standische erhebt. Geschrieben hat er, 

• 
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wie Herbort von Fritzlar urn 1210 oder wenig spater. Aber wo saBen seine 
Gonner? EDWARD SCHRODER hat seine Auffassung gut gesimert, er sei ein 
Mitteldeutscher aus einem Gebiet westlich Thliringens gewesen, aber einer, 
der nach Ausweis sprachlicher Eigenheiten auf bayrische Hofe eingespielt 
sei %6. SCHRODER erinnert auch an die Eradius .. Bilder, die vor 1350 im An .. 
schlull an Ottes Erzahlung in der schlichten Wallfahrtskirche von Fraurombach 
unweit Schlitz, die zum Stifte Hiinfeld gehorte, auf die Triumphbogenwand 
und ihre Umgebung gesetzt sind. Ich meine, die Tatsache, daB Qttes ,Eradius' 
in Bildern des frlihen 14. Jahrhunderts an dieser abseitigen Stelle festgehalten 
wird, erkHirt sich am leichtesten, wenn man dort wuBte, im Schlitzer Lande sei 
er geboren worden. Dies heiBt freilich flir die Zeit urn 1200, daB wir ihn nur 
in einem weiteren Sinne einen Hessen nennen diirfen 27. Doch warum hat er 
baydsche Zuhorer berucksichtigt? Seinen Weg durfte die Oberlieferung des 
,Eradius' andeuten. In der einzigen Handschrift, in der er nicht in Chroniken 
eingeriickt ist, in einer Miinchener Handsmrift aus der Zeit urn 1300, folgt 
er der ,Eneide' Veldekes. Otte wird durch den Hof Hermanns I. von Thiirin>: 
gen gegangen sein; dessen zweite Gemahlin, die Wittelsbacherin Sophie, wird 
ihn roit den Wittelsbachern verbunden haben. Nur sollte man heachten: Das 
Mitteldeutsche Ottes ist nicht so vom Bayrischen iiberlagert, daiS wir den 
,Eradius' ein bayrisches Denkmal nennen diirfen. Erst der Beruf hat wohl den 
reiferen QUe (fiir Zeitl) nach Bayern verschlagen. DaB eine Frau vermiUelte, 
ist nicht merkwiirdig. Mehr als es bisher geschehen ist, miissen wir auch auf 
deutschem Boden fiir das Entstehen ven Dichtung den EinfluiS der fiirstlichen 
Frauen einsetzen. Sie lenken das Gesellschaftsleben; die Manner treten zwar 
als Mazene nam auBen hervor, weil sie die Mittel hergeben, aber sie werden 
weitgehend durch Politik und Kampf verbraucht. 

Nicht libergehen diirfen wir die historienartige Erzahlung von Athis und 
Prophilias. Es mulS nicht zum wenigsten sein, weil WILHELM GRIMM vie! 
Arbeit auf die erhaltenen Bruchstiicke verwandt hat. Er vermutete: Der 
"Dichter des Athis" sei in "Herborts Nachbarschaft, nur weiter ostlich, etwa 
in Hessen zu Haus gewesen" (wobei man den Eindruck hat, das schwehende 
"etwa" solle offen halten, an Thiiringen zu denken, falls es nicht das main .. 
zische Fritzlar vom politischen Hessen ausschlielSen sollte). Das hat man 
weitergetragen. GUSTAV EHRISMANN sagt in seiner vielbenutzten Literaturge .. 
srnichte 1927 zur Heimatfrage: IIwahrsmeinlich Hessen". In einem klugen 
Artikel ALBERT LEITZMANNS vom Jahre 1933 heilSt es sogar, der Sprache nam 
gehore der Verfasser "wohl sicher ins hessische Gebiet". Und HELMUT DE BOOR 
erklart 1953 in einer zusammenfassenden Beurteilung, die Sprache verweise 
den Dichter "nach Hessen", das Gedicht ordne sich dem IIthiiringischen Kreise" 

26 Vgl. die Studie: Der Dichter des dt. " Eraclius" . Ein Seitrag zur altbayerisrnen 
Literaturgeschichte _ Mi.inchener Sitzungsber. Ug. 1924) ;. Abh. Verschiedenes 
sehe ich anders. 

~7 Eow. SCHRODER aaO. 9 vorsichtig bei einem Hinweis auf das Thi.iringen nahe 
"ostliche Hessen": Hdem ich unseren Autor am ehsten zuweisen mochte. H 
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ZU !8. Die reizvoll erzahlte Gesmichte scheint ihrer franzosismen Vorlage frei 
gegenuberzustehen. In ihrem wichtigsten ersten Teile behandelt sie eine oft 
abgewandelte, ursprlingJich orientalische Sage, die ein Muster ven Manner .. 
freundsmaft an GrenzHilIen aufzeigt; die Freunde sind hie,[ def Athener Athis 
und cler Rorner Prophilias, so daIS zwei getrennte Schauplatze aufgebaut wer .. 
den konnen. Die Spradte bewegt sich sicher in einem Hterarischen MitteI. 
deutsch. Sie weist den Verfasser einem nordmitteldeutschen Gebiete zu, das 
niederdeutsche Eigenheiten zeigt, und schlieBt nicht aus, daB er auf nieder .. 
deutsmem Boden geboren war. Ein echter Hessengauer wie Herbort ist er 
nicht gewesen. Nur einen einzigen Nachklang hat setn Verswerk gefunden: 
bald nach 1300 in einem Festgedicht, in der "Ritterfahrt" des Johann von 
Michelsberg (eines bohmischen Adligen): em Heinrich von Freiberg, dem man 
es zuschreibt, tragt seinen Namen von der meiEnischen Stadt. Da einige 
Brudtstiicke wahrscheinlidt aus Halberstadt stammen, sollte man versuchen, 
den Dichter ins Nordostthiiringische zu stellen. Auch vcn dort her wiirde 
dann ein gangbarer Weg zum Landgrafen Hermann I. fiihren to. Das fur mim 
Auffallendste, was man offenbar kaum beachtet hat: Herbort vcn Fritzlar 
ist der erste, der als Wappen den thuringisch .. hessismen Lowen mit rotweiBer 
Querteilung erwahntj Herkules hat es, als er mit Griechen gegen Troja zieht 
(Vers 33~334). Im ,Athis' zeigt das Wappen eines Konigs einen auffliegen. 
den Adler in Frontalstellung auf blauem Grunde (Fragment B, Vers 23-38) so. 
Idt fuhle mich nicht geriistet, daraus Schlusse zu ziehen. 

v. 

Alles zusammengenornmen : Es ist wenig, was aus dem spaten 12. und 
fctihen 13. Jahrhundert, einer Zeit groBer literarischer Blute, mit Hessen ver. 
bunden werden kann. Langst hatte man bei Zuteilungen die Frage beadtten 
sollen, die einmal EDWARD SCHRODER an sidt selbst gestellt hat: "wo ist denn 
in deiner Heirnat zu jener Zeit ein Sitz Iiterarisdter Bestrebungen, ein furst
lidles Gonnertum, ein gebildetes Publicum zur Aufnahme einer solchen Menge 
neuer Literatur7" 31. Man lasse alle in Frage stehenden Stellen des damaligen 

28 WILH. GRIMM: Athis u. Prophilias -+ Abhandlungen der Berliner Akademie, 
phil..hist. Kt. (:1846) = Kleinere 5chriften 3 (Berlin 1.883) 2:12-345 (die zitierte 
5telle 5. 220) - EHRI5MANN: Geschichte der dt. Lit., 2. Teil, :1. Hiitfte (MUnchen 
1927) 112. - LEITZMANN __ Verfasser.Lex. 1 (1933) Sp. 144-147. - H. DE BOOR : 
Die hofische Lit. (MUnchen :19.53) 57 = Geschichte der dt. Lit. 2. Bd. 

29 In dem Vortrag: Oer Anteil Thiiringens an der Literatur des dt. Mittelalters 
__ Zs. des Vereins ffir thUringische Geschichte 39 = NF 3:1 (Jena 1.935) :1-:19 
sagt Eow. SCHROOER noch (5. 9): "Ein zweiter Hesse dieser Zeit und Umgebung 
war wohl [neben Herbort] der Verfasser von ,Athis und Prophilias'.'" Im Kas_ 
seler Vortrag vom Jahre :1939 wird der ,Athis' nicht mehr als hessisches Oenk. 
mal herangezogen! 

30 Vgl. WILH. GRIMM aaO. 320. 
3:1 Im nimt leicht zuganglimen ,Eraclius'.Aufsatz vom Jahre 1.924, aaO. (5. Anm. 

26) 1.0. 
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Hessenlandes vor sim ablaufen: die bedingt hessisme Abtei Fulda, die Abtei 
Hersfeld, das mainzische Fritzlar, die Hauptorte des Thiiringer Besitzes (Mar .. 
burg und Gudensberg) und endlim Ziegenhain. DaB Ieimt Zuteilungen nam 
Hessen erfolgen, liegt wohl zum T eH daran, daB die Gesdtichte Althessens 
cemt unbekannt ist. Aber Hessen ist damals keine "literarisdte LandschaftH

, 

smon deshalb nimt, weil dafUr die gesellsmaftlimen Voraussetzungen fehlen. 
Daran andert sich audt nichts, als Sophie von Brabant mit dem Stolz einer 
Herzogin, deren Mann kurz vor seinem Tode vom Jahre 1248 zeitweilig aus= 
ersehen war, Gegenkonig Friedridts H. zu werden, in wirrer, ihr gUns tiger 
Zeit durch kluges Vorgehen die thiiringisch.hessisdten Besitzteile fUr ihren 
noch minderjahrigen Sohn dem Stand eines gesonderten FUrstentums entge= 
genfUhrt. Wir wollen dabei eins nicht vergessen. Sie kam aus einem reichen 
Teile Niederlothringens, in dem sim nordfranzosische und niederlandisdte 
RitterkuIturen berUhrten. Sie zeigt jene selbstandigen ZUge, die an den ro
manismen FUrstenfrauen seit dem 12. Jahrhundert hervortreten. Ihrem Manne 
folgt ihr franzosism dim tender Stiefsohn Heinrim Ill. von Brabant, nam 
dessen Tode im Jahre 1260 dessen Frau, eine Burgunderin, bis zum Jahre 
1268 die Vormundsmaft fUr ihren Sohn lan I. (Johans) hat. Dieser, der 
Sieger in der Schlacht von Worringen vom Jahre 1288 und sdton 1294 an 
einer Tumierwunde gestorben, ist eine der glanzendsten Ritterersmeinungen 
des spateren 13. Jahrhunderts. Seine niederlandismen Lieder sind in die 
Manessisme Handsdtrift aufgenommen 3%. Der erste hessisdte Landgraf Hein
ridt I. war keine zehn Jahre alter als dieser sein entfemter Neffe. Dom ge· 
rade bei einem solchen Altersvergleich zeigt sim verstarkt, daB das arme und 
zerkliiftete Hessen keine Stelle fUr einen Mittelpunkt Iiterarischen Lebens 
haben konnte. 

DafUr zwei Ietzte Belege. WohI bald nam 1300, also vielleimt nom zu Leb· 
zeiten des ersten (1308 gestorbenen) hessischen Landgrafen, der 1292 remt
Hch zum ReichsHirsten aufgestiegen wa·r, entsteht ein Verswerk von geringem 
Rang, das die lateinisrne Legendenvita De Sancta Elisabeth, die Dietrich von 
Apolda im Ausgang des 13. Jahrhunderts in ErEurt geschrieben hat, ins 
Deutsche umsetzt. Aber woher stammt der Verfasser, ein ungenannter Geist
licher, und wo hat er seine Verse gebaut7 Ob wirklich fUr die Nonnen des 
Klosters Altenberg an der Lahn bei Wetzlar, die vcn den Pramonstratensern 
abhingen, die in Rommersdorf bei Neuwied saBen, und damit in der Trierer 
DiOzese? An Altenberg laBt denken, daB Gertrud, die Schwester der Herzogin 
Sophie, genannt wird, die dort als Abtissin 1297 gestorben war. Ein ausge'" 
sprochen hessisdtes Denkmal kann man dann dies bescheidene Werk nidtt 
nennen. Dom sind starke Stimmen laut geworden, die seine Herkunft nach 
Marburg an der Lahn legen. Behalten sie recht, so dUrfte der am Rande der 
Stadt sitzende Deutsdte Orden der Anreger sein. Wie dem sei, dies l.eben 

;2 Die Frage, ob Jan I. der Verfasser dieser Lieder ist, braU(nt uns nicht zu be
smliftigen. Vgl. Ober ihn GusrAv ROSENHAGEN : Johann von Brabant, Herzog -+ 

Verfasserlex. 2 (1.9;6) Sp. 587/88. 
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der heiligen Elisabeth war da, als im friihen 14. J ahrhundert ein begabter 
Verssprecher, der mit dem 5tH Gottfrieds von StraBburg vertraut war, die 
Heilsgeschidtte mit beachtlicher Wirkung in Verse faBte. FRlEDRICH MAURER, 

einer der besten Kenner dieses ErlOsung genannten Werkes, de5'Sen unge
nannter Verfasser ein Mann von weiter Bildung war, stellt es nicht zum we,. 
nigsten aufgrund der Oberlieferung in ein nassauisches oder hessisches Ge= 
biet, das seine Mitte in Mainz habe, und laSt obendrein offen, daB der Dich.
ter im "Trierer Bezirk" Zll Hause gewesen sei. Dies heiBt, daB das an den 
Oberlahngau gebundene Oberhessen des 14. Jahrhunderts so gut wie sicher 
aussmeidet, was denn auch wieder gegen die These miBtrauisch. mamt, die 
Verslegende der "heiligen Elisabeth" sei flir oder in IMarburg gesmrieben 33. 

Wir sind bereits dabei, das hohe Mittelalter zu verlassen. Gleimsarn ~urn 
Absmied mlissen wir irn Slick auf die Ubergangszeit des f.riihen 14. Jahr. 
hunderts flir Hessen nam allgerneinern Sraum auf ein glanzvolIes Werk von 
Bummalerei hinweisen. Wir sind mit ihrn in der Regierungszeit Heinrims 11., 
unter dem im Jahre 1373 die Landgrafschaft durch Reichserlall erst sattelfest 
wird. Flir ihn entsteht schon 1334 in Kassel, das seit zwei Mensmenaltern 
Hauptstadt geworden ist, eine starke Handschrift, die drei Werke zusamrnen .. 
faGt, als ob sie eins waren. Die MUte halt der bunte und bedeutungsschwere 
Legendenroman Willehalm van Oransche, den Wolfram von Esmenbam nam 
einer vom Landgrafen Hermann I. besorgten Vorlage erarbeitet, aber gegen 
1220 vor dern Ende abbricht. Dieser groGartigen Mitte geht eine mittelmaGige 
Vorgeschirnte voraus, verfertigt von einem dem bayrism:rosterreichischem 
Sprachgebiet entstarnmenden Ulrich vcn dem Tlirlin, der seine Verse nam 
1260 Kbnig Ottokar ll. von Bbhmen widmet. Und es folgt ihr als schwache 
Leistung eine Fortsetzung von Wolframs ,Willehalm', die der Ostschwabe 
Ulrich vcn Tlirheim urn 1245 mit Hilfe franzosischer Vorlagen zusammengeJl 
srnrieben hat und die man wegen der fiihrenden Gestalt Rennewart zu nen'" 
nen pflegt. Der Text der seit 1945 verscnollenen Handsmrift von mitteldeut. 
schem Charakter hat nur geringen Wert; die Bilder bestimmten ihren Rang 
und machten sie zu einer Kostbarkeit der Landesbiblicthek. Das Ganze ist 
gewiG in alien drei Teilen ohne Sinn fur Untersmiede der Qualitat als fromme 
Historie gelesen worden, soweit es nicht von vornherein als ein Prunkstlick 
angelegt war. EOWARO SCHROOER hat stark betont, daG Heinrich 11./ der Enkel 
des ersten Landgrafen, nicht von einem literarischen Interesse bestimmt war, 
sondern im hI. Willehalm (Wilhelm) einen Vorfahren sah ". Doch glaube 
ich nicht, daG dies ausreicht, das AuBerordentliche dieser Handschrift 

:n Vgl. FRIEDR. MAURER: EIisabeth, Heilige -+- Verfasserlex. I (Berlin :1933) Sp. 
55:1-553; OERS.: Erlosung -+- dort Sp. 58:1-585. - Fur Marburg als Entstehungs. 
ort der Elisabeth-Legende sind EOUARO SIEVERS (1930) und ihm folgend Eow. 
SCHROOER (beides Niederhessen) eingetreten. 

34 Vgl. Mitteilungen (1938/39) 37. Auch ALBERT HUYSKENS: Die Kloster der Land
schaft an der Werra = Veroffentlichungen der hist. Kommission ftir Hessen 
u. Waldeck 9, (Marburg 1916) 573 (worauf mich zunamst Karl August Eckhardt 
hingewiesen hat) . - Die Fragen, die die Hs. stellt, bedtirfen neuer Bearbeitung. 
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zu eckHiren. In Ihree Anlage gehort sie einer Zeit an, in der sim das 
Ritterwesen hei alien Gefahren in ein fiirstliches Festspiel verwandelt. 
Wenn man wiU, so spiegelt sich in ihr etwas van dem aufsteigenden Hessen", 
Trotzdem - das Hessen des 14. und 15. Jahrhunderts ist auch mit der Re:.: 
gierungszeit Heinrkhs 11., der 1378 im gleichen Jahre wie KarI IV. stirbt, keine 
"literarische Landscnaft" geworden 3e. Erst mit dem 16. Jahrhundert treten 
unteT gaoz anderen politischen und gesellschaftlichen Verhaltnissen in einer 
erweiterten Landgrafschaft auf literarischen Feldern Werke in dichterer Zahl 
hervor. Bezeichnend, daB sie fast alle aus dem im spaten Mittelalter aufblii
henden Universitatsleben hervorgehen. Aber das ist ein wimtiges Kapitet das 
seine eigene Fragen stellt. 

35 K. E. OEMANDT sieht (aaO. 155) in dem Herstellen der Hs. einen Abglanz der 
etwa vom Spatjahr 1.,28 bis iiber das Jahr "40 hinaus ziehenden ",Fried ens
jahre"'. Oom diirfen wir die dauernden innerdeutschen Machtk.iimpfe fiir den 
Ablauf des kulturellen Lebens nicht zu hoch bewerten. ,6 Unberiicksichtigt moge bleiben, was einzelne Hessen weit weg von der Heimat 
schaffen. Ich denke etwa an Wig and v 0 n M a r bur g, der kurz vor :1400 

die Geschichte des Oeutschen Ordens als ",Wappenherold" im Osten schreibt 
und deren deutschsprachiger Text nur in wenigen Versen erhalten ist. - Mit 
Absicht tibergehe ich auch Geistliche Spiele des spaten Mittelalters wie das 
AIsfelder Passionsspiel, das 1.501., 151.1. u. 151.7 aufgefiihrt wird, oder das Hes_ 
sische Weihnachts spiel, das vielleicht in derselben Zeit oder wenig friiher in 
Alsfeld niedergeschrieben ist. AIs halbliterarische Gebilde allmahlichen Wachs. 
tums gehoren diese "Spiele" auf ein anderes Feld . 
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