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700 l ahre' waren auf den Tag genau am 25. Marz vergangen, seitdem im 
l ahre 1289 Herrnann gen. G rebe von Eiterhagen mit dem Priester Rupert, 
Siegfri ed und seinen librigen Siihnen auf ihr sogenanntes "Waldlehen" in 
+Siegershausen zugunsten des Propstes und des Unterhalts der Kirche des 
Pramonstratenserinnenstiftes Gerrnerode verzichteten. Den Verzicht bezeug
ten mit vielen anderen vertrauenswiirdigen Mannern der Herr von Vi erbach 
aus dem Deutschen Orden sowie Konrad von Retterode und sein Sohn Hei n
rich, und noch am selben Tage wurde liber das Rechtsgeschaft eine Urkunde 
ausgefertigt. Sie hat sich im Archiv des Stiftes G ermerode - jetzt im Hess. 
Staatsarchiv Marburg - bi s auf den heutigen Tag erhalten 1 

Es war ein Ereignis, wie es si ch im hohen und spaten Mittelalter liberall im 
Deutschen Reich abspielte. Das Besondere nun, das uns heute zu di esem Fest
akt zusammengeflihrt hat, liegt darin, daB Herrnann von Eiterhagen und seine 
Siihne ihre lateinisch abgefaBte Verzichturkunde beglaubigen li eBen sigillo 
burgensium nave civitatis Lichtenowe. mit dem Si egei der BUrger der neuen 
Stadt Lichtenau. Denn mit diesen Worten der Urkunde des l ahres 1289 wird 
die Stadt Lichtenau - oder Hessisch Lichtenau, wie sie seit 1889, al so seit ge
nau 100 Jahren, amtl ich heiBt ' - zum ersten Mal in der schriftlichen Uberliefe
rung genannt, und zwar gleich in doppelter Hinsicht: einrnal als Siedlung 
liberhaupt und zum anderen in ihrer Eigenschaft als Stadt. DaB sie damals 
noch nicht allzu lange Zeit bestand, zeigt ihre Bezeichnung als "neue" Stadt
auch wenn sie noch einmal rd. 35 l ahre spater (1323) so genannt wurde ' . 

Seitdem blieb Lichtenau der wichtigste Platz der ganzen Gegend, flir di e 
die Stadt seit dem Ende des 15. l ahrhunderts als Sitz des vorher auf der Burg 
Reichenbach tiitigen Amtmannes auch Mittelpunkt der Verwaltung wurde'. 
Sie behielt diese Rolle bis zum Jahre 1821, als im Zuge der Verwaltungsreform 
des Kurflirstentums Hessen, die Verwaltung und Justiz trennte, das Amt Lich
tenau dem neu gebildeten Kreis Witzenhausen eingegliedert wurde; doch 
lebte das alte Amt imlustizamt Li chtenau und seit 1879 im Sprengel des Amts
gerichtes Lichtenau weiter ' . Mit dem Kreis Witzenhausen ging sie schlie6lich 
in der groBen Gebietsreforrn unserer Tage im neuen Werra-MeiBner-Kreis 
auf, zugl eich auch selbst durch die Eingemeindung zahlreicher umliegender 
Orte auf ein Vielfaches ihrer urspriinglichen Ausdehnung vergriiBert. 

In der Forschung ist es unumstritten, daB Hessisch Lichtenau nicht lange 
vor seiner ersten Erwahnung entstanden ist, und zwar als eine planmaBig an
gelegte Stadt. Doch wie bei den meisten hessischen Stadten und Gemeinden 
berichten auch in diesem Fall die Quellen nichts liber das genaue Datum und 

• Festvortrag. gehalten am 2. Jun i 1989 auf dem Festakt der Stadt Hessisch Lichtenau anl iiBlich 
der 700·Jahrfeier ihrer erstcn urkundlichen Erwiihnung. Ocr Wortlaut des Vo rtrags wurde im 
wesentlichen beibehalten, erganzt um die Nachweise der zugrunde Iiegenden Quellen und 
Hinweise auf di e wichtigste bzw. neueste l iteratur. 
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den Vorgang der Griindung, nichts liber die Vorgeschichte oder die Absichten 
des Griinders,ja nicht einmal der Name des Griinders ist uns liberliefert. Viel
mehr erfahren wir, wie gesagt, eigentlich ganz zufallig, daB im lahre 1289 die 
Stadt bereits vorhanden war. Daher wollen wir versuchen, ein wenig Licht in 
das Dunkel zu bringen und, soweit es moglich ist, den Anfangen Lichtenaus 
im Rahmen der hessischen Geschichte nachzugehen '. Dabei scheint es gera
ten, zunachst einen Blick auf die Landschaft zu werfen und dann besonders 
ihre altere Geschichte zu betrachten, urn gleichsam die historischen Voraus
setzungen fUr die Anlage der Stadt zu beleuchten. 

I 

Die Stadt entstand inmitten des waldreichen Fulda-Werra-Berglandes, das 
zum Osthessischen Bergland gehort, auf einer spater nach ihr benannten 
Hochllache - in Wirklichkeit einem hoch gelegenen Becken -, rings umrahmt 
von den Hohen des KaufungerWaldes, der Sohre, des Spangenberger Berglan
des und des MeiBners ' . Mehrere Bache, die von hier ausgehen, streben zwi
schen den genannten Bergzligen zum einen der Fulda, wie Losse und Esse 
(zur Pfieffe), und zum anderen der Werra zu, wie die Wehre und nach Norden 
der Laudenbach (zur Gelster). So stellt si ch die Lichtenauer Hochflache zu
gleich als Wasserscheide zwischen Fulda und Werra dar. 

Diese hervorgehobene Lage mitten zwischen den hochaufragenden Berg
zligen sicherte der Hochflache vonjeher einen besonderen Platz im Verkehrs
netz. Denn hier kreuzten sich seit alters einige viel benutzte Fernverkehrs
wege '; So vor allem vom Kasseler Becken aus mit seinen Fuldalibergangen, 
vor denen sich mehrere StraBen von Koln, aus Flandern und aus der nieder
rheinisch-westHilischen Tieflandbucht vereinigten, der Zug zur Werra bei 
Creuzburg nach Thliringen und Sachsen, die "Leipziger StraBe", sowie der 
"Salzer Weg" von den Salzquellen bei Sooden an der Werra zum Fuldaliber
gang bei Melsungen und weiter nach Westen in die Ebene von Fritzlarl 
Wabern. Dicht slidlich der Hochllache, von Spangenberg nach Waldkappel, 
verliefen zudem die Fernstraf3e der "Langen Hessen" aus dem Rhein-Main
Gebiet nach Thliringen und Sachsen sowie der als "FranzosenstraBe" be
kannte Fernweg aus dem Kasseler Becken zu den Werralibergangen von 
Berka/Vacha in Richtung auf Nlirnberg. 

So verwundert es nicht, daB wir im Bereich der Lichtenauer Hochllache, ob
wohl sie durch ihre Hohenlage (rd. 400 m liber NN), ihre Bodenverhaltnisse 
und ihr Klima 9 der Besiedlung weit unglinstigere Voraussetzungen als die rd. 
200-250 m tiefer gelegenen Tal- und Beckenlandschaften an Fulda und Werra 
bot, gleichwohl auch hier friih erste Siedlungen antreffen 10. Zu nennen ist vor 
all em im Nordosten am Salzerweg Velmeden, dessen Name zu den altesten 
bekannten Ortsnamen geMrt und das als erster Ort der Gegend in der Oberlie
ferung erscheint. Schon vor 775, spatestens vor 786 erwarb hier Erzbischof 
Lull von Mainz fUr das von ihm gegriindete Kloster Hersfeld Besitz von ein
heimischen Grundherren II Zu den verrnutlich altesten Siedlungen ist wegen 
seines Namens ebenso im Nordwesten von Lichtenau, losseabwarts, Helsa zu 
rechnen 12, 

Aber auch in der unmittelbaren Nahe von Lichtenau lassen sich frlihe 
Ansiedlungen erschlieBen. So ist besonders der eigentliche Vorganger derspa-
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teren Stadt, das heute wUste DorfVortriden, hier zu erwahnen. Zwar kann das 
in der Oberlieferung der Reichsabtei Fulda auftauchende Borantride nicht 
hieraufbezogen werden - es handelt sich vielmehr urn GroB- oder Kleinbriich
ter im thiiringischen Kreis Sondershausen - und begegnel Vortriden ersl im 
Jahre 1219 in den Quellen "; doch gestattel derdamals hier bezeugle Besilz des 
Bischofs von Wiirzburg in Verbindung mit dem in Hessen au6erst sellenen 
Kilianspal rozinium der Kirche die begriindete Vermutung, da6 +Vortriden 
bereits am Ende des 8. bzw. zu Beginn des 9. Ja hrhunderts bestanden haP'. 

Au6erdem isl der gleichfalls unlergegangene Ort Si egershausen (nordasll. 
Lichlenau) zu nennen. Sein Name weisl mit dem - hi er vereinzelt auftreten
den - Grundwort -hausen die Anlage des Ortes der frankischen Zeit, also dem 
8. oder wegen der Ha henlage vielleichl eher dem friih en 9. Jahrhundert zu " . 
Dabei ralll auf, daB er in der Nahe des unlangsl als ehemaliges Ka nigsgut er
scWossenen Wal burg" lag. 

Doch in gra Berem Urn fang wurden die Hochflache und ihre nachste Umge
bung erst besiedelt, als von den siedlungsgiinsligen und langsl erscWossenen 
gro6en F lu6talern und Beckenlandschaften an Fulda und Werra aus der 
Landesausbau allmahl ich in die ha heren Lagen des Bergla ndes vordrang J7 

Beredtes Zeugnis fUr di esen Vorgang, der im Kaufunger Wald schon im aus
gehenden 8. Jahrhundert einsetzte, sei ne Hochzei t aber ersl im 10.-12. Jahr
hundert erreichle, sind die Orlsnamen, die mit den fUr diesen hochmittelalter
lichen Landesausbau typischen G rundwa rlern -rode, -hagen und auch -s truth 
gebildet sind. Sie si nd hi er in reicher ZaW sowohl bei beslehenden wie bei in
zwischen untergegangenen Orlschaften anzutreffen. Die in vielen von ihnen 
enthaltenen Personennamen weisen dabei auf die Grundherren, die diesen 
Landesausbau trugen. Besonders deutlich wird dies im Fall des spater wUsten 
Poppenhagens (wesll. Lichtenau), das sich nicht nur durch den Namen Poppo 
als G riindung der G rafen von Reichenbach zu erkennen gibt, sondern fUr das 
der Besitz der Reichenbacher auch urkundlich bezeugt isl 18. 

II 

Sei t alters geha rten die Landschaft as llich der unteren Fulda, das Spangen
berger Bergland, di e Sa hre und der Kaufunger Wald, und auch di e Lich
tenauer Hochflache zu Hessen. So wurde schon im beginnenden 9. Jahrhun
dert die erwahnte Schenkung von Grundbesitz an die Reichsablei Hersfeld 
dort in dem nach Landschaften geordneten Giiterverzeichnis, dem Brevia
rium s. Lull i, unter den Schenkungen aus dem Hessengau (in pogo Hassorum) 
gefUhrt " . Anders gesagl : Der Hessengau, dessen Kerngebiet in der Land
schaft urn F rilzlar/Gudensberg lag, reichte nach Os ten iiber die Fulda bis hier
her in das Bergland hinauf. Freil ich war hi er auch sei ne nordasll ichste Aus
dehnung erreicht. Denn jenseits des Mei6ners begann bereils das G ebiel der 
Thii ringer, dem auch das unlere Werralal bi s unterhalb von W ilzenhausen bis 
in das Spatmittelalter hinein angeha rte 20. Zwar war die urspriingliche G renze 
des F rankenreiches gegeniiber den Thiiringern mit der Eroberung ihres Ka
nigreiches durch die Franken 5311534 zu einer Binnengrenze innerhalb des 
riesigen Frankenreiches geworden, doch auch kiinft ig schieden sich hier die 
Stiimme der Hessen und Thiiringer; und noch heute rechnen die Bewohner 
des unleren Werratales bis hinauf zum MeiBner nach Sprache und Volkslum 
zu den T hiiringern. 
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Aber auch noch in der Karolingerzeit, bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, 
blieb unsere Landschaft weiterhin Grenzland des Reiches, und zwar gegen 
Norden. Von hier bedrohten das gesamte 8. Jahrhundert hindurch die Sachsen 
das nordliche Hessen und das angrenzende Thiiringen. Die Grenze zu ihnen 
verliefals mehr oder weniger breite Grenzzone nordlich des Kasseler Beckens 
und erreichte unterhalb von Witzenhausen bei Ermschwerd/Hedemiinden 
die thiiringische Nordgrenze'l Auch sie wurde sei t der Eingliederung der 
Sachsen in das Frankenreich durch Karl den GroBen, also seit der Wende zum 
9. Jahrhundert, zu einer Stammesgrenze innerhalb des Reiches. 

Die Eigenschaft eines Grenzgebietes behielt unsere engere Landschaft 
auch im friih- und hochmittelalterlichen Deutschen Reich und dariiber hinaus 
bis in die Gegenwart. Entsprechend ihrer Zugehorigkeit zum Hessengau 
wurde die Hochflache von Lichtenau stets zum Amtsbereich der hessischen 
Grafen, die sich seit dem 10. Jahrhundert nachweisen lassen, gerechnet " , 
wahrend sich ostwarts des MeiBners die gleichzeitig bezeugte westthiiringi
sche Grafschaft der Grafen Wigger, spater von Bilstein und seit Beginn der 
dreiBiger Jahre des 12. Jahrhunderts die Landgrafschaft Thiiringen anschlos
sen " . Diese unmittelbare politische Randlage der Lichtenauer Gegend nach 
Osten endete erst, als mit dem AbschluB des hessisch-thiiringischen Erbfolge
krieges im Jahre 1264 die politische hessisch-thiiringische Grenze iiber die 
Werra nach Os ten verschoben wurde; denn damals wurde das untere Werratal 
von Wanfried iiber Eschwege bis Witzenhausen von der Landgrafschaft Thii
ringen abgetrennt und der jungen Landgrafschaft Hessen angegliedert ". Seit
dem gehort das Werraland bis heute zu Hessen ; doch, wie gesagt, in Sprache 
und Volkstum hat sich die alte Stammesgrenze bis in die Gegenwart erhalten. 

Ebenso zeigt sich die alte ZugehOrigkeit der Lichtenauer Gegend zum 
Hessengau auch in der kirchlichen Einteilung des Mittelalters. Denn bis nach 
Laudenbach hin gehOrte sie zum Sprengel des Erzpriesters in Gensungen ". 
Offenkundig hatte einst der Salzerweg, der bei Gensungen die Eder iiber
schritt, der kirchlichen ErschlieBung iiber Melsungen den Weg nach Nord
osten in das Bergland gewiesen. 

Blicken wir nun auf die alteren Besitz- und Herrschaftsrechte in unserer Ge
gend, so erkennen wir seit frankischer Zeit im Westen und Nordwesten und im 
Osten als bestimmenden Herrn den Konig. Kassel, der beherrschende Platz in
mitten seines weiten Beckens mit den wichtigen Fuldaiibergangen, wird als 
friiher Stiitzpunkt des frankisch-deutschen Konigtums " ebenso deutlich wie 
im Osten Eschwege, gleichfalls in einem Becken an einem wichtigen Vber
gang iiber die Werra gelegen 21. Kaufunger Wald und Sohre sind seit der Zeit 
Karls des GroBen als Konigsforst iiberliefert, und dieselbe Eigenschaft laBt 
sich fUr das friiher bewaldete MeiBnervorland zwischen MeiBner und Werra 
erkennen 28, 

Als die Tochter Kaiser Ottos 11. Sophia bald nach der Jahrtausendwende in 
der Konigspfalz Eschwege ein Kanonissenstift griindete 29, gab sie damit dem 
Land an der unteren Werra einen neuen geistlichen und kulturellen, aberauch 
wirtschaftlichen Mittelpunkt. Ein ebensolches Zentrum schufen seit 10\7 Kai
ser Heinrich ll . und sei ne Gemahlin Kunigunde in (Ober-) Kaufungen mit der 
Griindung des Nonnenklosters, nachdem der Konig wenige Jahre zuvor aus 
Kassel sei ne Pfalz an den Ostrand des Beckens in diesen alten Handelsplatz an 
der Losse verlegt hatte (l008-lOll)'0 Zur ersten Ausstattung des Klosters, die 
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ihm der Kaiser aus dem Reichsgut der naheren und weiteren Umgebung zu
wies, durfte auch das schon erwahnte Walburg gehort haben "; an diesem Ort 
blieb Kaufungen auf die Dauer der bestimmende Grundherr. Wahrend sich in 
Eschwege seit der Mitte des 12. lahrhunderts der altere Marktort im AnschluB 
an das Stift und von ihm gefiirdert zur Stadt weiterentwickelte " , wurde Kau
fungen in seiner mhrenden Rolle in derselben Zeit wieder von Kassel abge
lOst. Dort hatten die Landgrafen von Thuringen, die sei t den fruhen zwanziger 
lahren auch die hessische Grafschaft innehatten, begonnen, ihr Reichslehen 
ebenfalls zur Stadt und zu ihrem Herrschaftsmittelpunkt in Niederhessen aus
zubauen n, 

Neben dem Konigtum treten in der Fruhzeit in unserer Gegend, wie weit
hin in Hessen und Thuringen, die groBen Reichsabteien Fulda und Hersfeld 
hervor. Wir finden sie fruh an der unteren Werra - so hatte Fulda vor allem 
bereits von Karl dem GroBen in den siebziger lahren des 8. lahrhunderts das 
konigliche Salzwerk in Westera, dem spateren Sooden, erhalten ", und gleich
zei tig war Hersfeld ebendort vom Konig mit Grundbesitz ausgestattet 
worden ". Doch ebenso begegnen beide Kloster im Suden und Sudwesten an 
der Fulda; erwahnt sei nur neben Mel sungen 36 der umfangreiche Fuldaer Be
sitz in Morschen 17. Von hier aus gewann die Reichsabtei auch Besi tzungen 
nach Norden mit Spangenberg und in seiner Umgebung " sowie, sei t dem 
Ende des 10. l ahrhunderts, ostwarts das spatere Gericht Schemmem mit zahl
reichen Dorfem " , wahrend Hersfeld im 11. l ahrhundert das Gut Pfieffe er
warb ". Auf der Lichtenauer Hochl1ache selbst aber treffen wir nicht Fulda, 
sondem - wie schon gesagt - das Kloster Hersfeld in Velmeden wieder bereits 
im 8. lahrhundert an 4l • 

In diesen Zusammenhang gehoren auch die Besitzungen der Wurzburger 
Bischofskirche in unmittelbarer Nahe von Lichtenau, in +Vortriden, dessen 
Pfarrkirche ihr Kilianspatrozinium ebenfalls unzweifelhaft dem Wurzburger 
Bischofverdankte ". Auch wenn dieser Besitz erst zu Anfang des 13. lahrhun
derts belegt ist ", stammte er wie die anderen vereinzelten niederhessischen 
Guter des weit entfemten Bischofssitzes am Main vermutlich aus jener Zeit, 
als unter Karl dem GroBen Wurzburg bei der Christianisierung der Sachsen 
mitwirkte. Vor all em entstand mit seiner Hilfe das Bistum Paderbom, dessen 
Bischofskirche urn 800 Reliquien des hI. Kilian aus Wurzburg erhielt ". So 
wirkte sich offenbar auch in diesem Fall die besondere Verkehrslage der Lich
tenauer Hochflache aus. 

Betont aber sei, daB die Besitzungen der groBen Kirchen keine geschlosse
nen Flachen bildeten ; vielmehr handelte es sich - wie allgemein bei den fruh
und hochmittelalterlichen Grundherrschaften - urn Streubesitzungen, die 
vermischt zwischen den Gutem privater Grundherren lagen. Diese freilich 
tauchen in den Quellen nur auBerst selten auf, in der Regel nur dann, wenn sie 
Teile ihrer Guter an die geistlichen Einrichtungen ubergaben, wie es etwa im 
Falle von Velmeden bezeugt ist. 

III 

Dicht sudlich der Lichtenauer Hochflache, sie und die hier durchziehenden 
FemstraBen, aber auch das Land daruber hinaus weithin beherrschend, erhob 
sich einst die Burg Reichenbach. Seit der ersten Halfte des 12. lahrhunderts 
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begegnet sie als Stammsitz eines Zweiges der Grafen van Ziegenhain <S . Die in 
der Literatur immerwieder genannte fruheste Erwahnung der Burg zum Jahre 
108946 - also vor genau 900 Jahren - findet sich als Herkunftsbezeichnung 
eines Grafen Gozmar va n Reichenbach in derZeugenreihe einer erst am Ende 
des 12. oder zu Beginn des 13 . Jahrhunderts im Kloster Helmarshausen ge
falschten Urkunde". Auch wenn der Rechtsinhalt der Urkunde a fTenkundig 
den Tatsachen entspricht, es sich alsa urn eine sagenannte »fa rmale Fal
schung» handelt", kann ihr iibriger Inhalt und besanders die Zeugenreihe kei
nesfalls als Quellenbeleg fUr das angebliche Ausstellungsjahr 1089 gewertet 
werden. Dennach darf mit einiger Wahrscheinlichkeit angenammen werden, 
daB di e Burg bereits in der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts bestanden hat, 
a hne daB sich dies aber aus den Quellen nachweisen lieBe. Jedenfalls ist allein 
schan aufgrund des Namens, nun aber ebensa nach den va r wenigen Jahren 
durchgefUhrten Grabungen, bei denen ein erster Kirchenbau aus dem 9.110. 
l ahrhundert nachgewiesen werden ka nnte, in dem rd. 2 km siidas twarts gel e
genen Ort Reichenbach die altere Ansiedlung zu se hen, van der aus in einem 
zweiten Schritt die Burg nach Nardwesten an di e Hochllache vargeschaben 
wurde49• 

Wi e die Grafen van Reichenbach-Ziegenhain, deren Grafschaft nicht hier, 
sand em an der mittleren Schwalm urn Ziegenhai n lag und sich sa bis zum 
Aussterben des Geschlechtes im Jahre 1450 zwi schen den niederhessischen 
und den aberhessischen Teil der Landgrafschaft schob " , in den Besitz van 
Dorf und Burg Reichenbach gekammen sind, wissen wir wi ederum nich!. 
Dach fallt auf, daB sich die aben erwahnten Besitzungen des Klasters Fulda in 
der Schemmern-Mark mit Mackelsda rfund Hetzera de wie auch die urn Span
genberg bis in die Nahe va n Reichenbach erstreckten " . Die Grafen aber las
sen sich seit dem begi nnenden 12. Jahrhundert als Hachvogte der Reichsabtei 
Fulda nachweisen 52. Auf dieser Rechts- und Machtgrundlage gelang es ihnen, 
umfangreiche Fuldaer Giiter in Hessen in ihre Hand zu bekammen, und zwar 
meist als Lehen, sa auch an der Fulda in und urn Marschen, an dem wichtigen 
Ubergang der Fahre bei Mal sfeld mit dem Ausgang des PfiefTetales, ebensa 
urn Spangenberg und nicht zuletzt in dem fuldischen G ebi et der Schemmer
mark " . Sa liegt die Vermutung nahe, daB sie urspriinglich auch nach Reichen
bach durch die Reichsabtei Fulda gelangt sind, und zwar sicherlich spates tens 
im Laufe des 11. Jahrhunderts". 

Den Reichenbachern nun gelang es, van ihrer Burgaus nach Norden auf di e 
Hachflache auszugreifen. Den Ansatz ba t ihnen all em Anschein nach +Va rt
riden, mit dem sie nachweislich zu Begi nn des 13. l ahrhunderts vam Wiirz
burger Bischaf belehnt waren " , wi e sie schan als dessen Vogte fUr dessen 
Giiter und Kirchen in Hessen in der Mitte des 12. Jahrhunderts erscheinen ". 
In zwei Urkunden aus den Jahren 1219 und 1220 wird ihr hiesiger Besi tz aufge
zahlt 51; er lag in + Pa ppenhagen, +Fischbach, + Beldrichsfeld, + Hetzelshagen, 
+Wezzelsroth, + Kamphis und + Da rrenbach. Alle diese Orte bestehen heute 
nicht mehr; saweit ihre Lage nach bekannt ist, legten sie sich in ei nem Halb
kreis ntird lich urn + Va rtriden bzw. Lichtenau (vg!. die beigegebene Karte). 
Durch ihre Namen geben sie sich in ihrer Mehrzahl als Radungsarte zu erken
nen, die erst im hachmittelalterlichen Landesausbau angelegt wurden. Da sie 
121911220 samtlich den Grafen van Reichenbach als Eigengut gehtirten, ist zu 
vermuten, daB sie auch va n ihnen angelegt wa rden sind. OfTensichtl ich, so 
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diirfen wir nun falgern, versuchlen die Grafen van Reichenbach seil dem aus
gehenden 1I. lahrhundert, auf der Lichlenauer HachfHiche si ch durch Radung 
eine eigene Herrschaft aufzubauen. 

Dies war ein Versuch, wie er in dieser Zeil auch anderwarls im Reich viel
fach unlernammen wurde, beispielsweise van den Ludawingern. Sie schufen 
sich van ihrer Schauenburg bei Friedrichroda am Nardrand des Thiiringer 
Waldes aus in der zweilen Halfle des 11. lahrhunderts eine ebensalche kleine 
Radungsherrschaft. Sie wurde zur Ausgangsbasis fUr den kiinftigen Aufslieg 
des Geschlechles zum fUhrenden Grafenhaus Thiiringens, das 1I22 und 1I37 
auch die hessische Grafschaft sawie reiche Besilzungen und Rechle sawahl in 
Niederhessen als auch an der aberen Lahn urn Marburg auf dem Erbwege in 
seine Hand bringen kannle 58. 1I31 erhab schlieBlich Konig Lalhar Ill. den 
Grafen Ludwig zum Landgrafen in Thiiringen und verlieh ihm damil eine her
zogsgleiche Slellung " . 

Ein salcher Aufstieg blieb den Grafen van Ziegenhain-Reichenbach frei
lich versagt. Schan im 12. Jahrhundert hatten sie durch mehrfache Teilungen 
der Familie und ihrer Besilzungen ihre Kraft zersplillert ; gleichwahl behiell 
die Ziegenhainer Linie nach lange Zeil eine bedeulende Slellung in der hessi
schen Geschichle. Der Versuch der Reichenbacher aber, van ihrer Slamm
burg aus eine eigene Herrschaft auf der Lichlenauer Hachflache auszubilden, 
iSI auf die Dauer gescheilert. Zu einem unbekannlen Zeilpunkl, vermutlich 
im 12. Jahrhundert, hallen sie bereils bei ihrer Eigenkirche im Darf Reichen
bach ein Nannenklasler gegriindel; der Kanvenl ha lie jedach wegen des 
ungiinsligen Klimas, kriegerischer Angriffe und anderer ungliicklicher Ereig
nisse den Ort var langerer Zeil wieder aufgegeben 60. Mehr isl iiber das Rei
chenbacher Klasler aus den Quellen nichl zu erfahren, insbesandere wissen 
wir nichl, welchem Orden der Kanvenl angehorte, wann er eingerichlel wurde 
und wie lange er beslanden hal 'l Immerhin wurden bei den schan erwahnlen 
Grabungen an der heuligen Reichenbacher Kirche - im Kern eine dreischif
fige flachgedeckle Basilika aus dem zweilen Vierlel des 12. lahrhunderts, dach 
heule ahne Querhaus und Char - zwei Vargangerbaulen aufgedeckl, deren 
jiingerer nach seiner GroBe und Geslalt wahl bereils als Klasterkirche anzuse
hen isl ". Dieser ersle fehlgeschlagene Versuch einer Klaslergriindung ganz 
im OSlen der ziegenhain-reichenbachischen Besilzungen erinnerl an das be
kannlere, gleichfalls zunachsl erfalglase Unlernehmen der Grafen im auBer
slen Weslen ihrer Giiler. Urn 1I40 hatten sie in einer Reichenbach vergleich
baren unwirtlichen Gegend bei ihrer Burg Aulesburg in der Nahe van Lohl
bach begannnen, ein Zislerzienserklasler zu griinden; nach mehreren ver
geblichen Anlaufen gelang dies ersl dem Grafen Heinrich Ill. seil 1I88, und 
1215-1220 schlieBlich wurde die Griindung in das giinsligere Haina verlegl ". 

Im Jahre 1207 nun iibertrugen in Wiirzburg und in Nardhausen var Konig 
Philipp und vielen ReichsfUrslen Graf Friedrich van Ziegenhain, der Sahn 
Landgraf Ludwigs 11. van Thiiringen, und seine Gemahlin Luckard, Grafin 
van Ziegenhain, mil anderen Angehorigen des Hauses ihre Kirche in Reichen
bach mil Zubehor dem ersl var kurzem im Heiligen Land auf dem Kreuzzug 
gegriindelen Deulschen Orden ". Ubrigens war dies die ersle groBere Erwer
bung des Ordens in DeuIschland und seine ersle in Hessen iiberhaupl, die in 
demselben lahre, in dem Konig Philipp als ersler deuIscher Konig den Orden 
privilegierle, durch den Bruder Landgraf Hermanns I. van Thiiringen, eines 
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der Griinder des Qrdens in Akkon im lahre 1198, erfolgte. Zwar widerriefErz
bischofSiegfried II. von Mainz 1211 seine erbetene Zustimmung sogleich wie
der und erkliirte die Schenkung der Graren fUr unwirksam, da seit dem Ende 
des Nonnenklosters das Verftigungsrecht nicht mehr ihnen, sondem dem 
Mainzer Erzbischof zustehe, iibergab aber seinerseits Kirche und Giiter zu 
Reichenbach dem Qrden os. Aus dem Reichenbacher Besitz entwickelte si ch in 
der Folgezeit eine Deutschordens-Kommende, geleitet von einem Komtur; 
auch wenn sie im 16. lahrhundert mit der Kommende Marburg vereinigt 
wurde, behielt der Qrden den Patronat der Kirche zu Reichenbach bis zu sei
ner Autbebung durch Napoleon im lahre 1809 in seinem Besitz ". Im lahre 
121911220 dann entschlossen si ch Graf Heinrich Ill. , der letzte Griinder des 
Klosters Aulesburg-Haina, und sein gleichnamiger Sohn, selbst in den Qrden 
einzutreten; sie iibergaben dem Reichenbacher Haus ihr gesamtes Eigengut 
auf der Lichtenauer Hochfliiche sowie ihr Wiirzburger Lehen + Vortriden " . 

Die Burg Reichenbach jedoch, ihren alten Stammsitz, hatten die Grafen 
noch nicht aufgegeben. Seit 1225 aber erhoben auf sie die ludowingischen 
Landgrafen von Thiiringen aufgrund ihrer Verschwiigerung mit den Ziegen
hainem Erbanspriiche. Die urn den Besitz dieser und weiterer ziegenhaini
scher Rurgen ausgebrochenen Streitigkeiten und Kiimpfe, in deren Verlauf die 
Landgrafen die Rurg Reichenbach eroberten, wurden im lahre 1233 durch 
einen Vertrag zwischen Landgraf Konrad und den Grafen Gottfried IV. und 
Berthold I. beigelegt ; darin verzichteten die Ziegenhainer auf ihre Burgen 
Keseberg bei Frankenberg an der Eder und Reichenbach zugunsten des Land
grafen ". Die Grafen von Reichenbach-Ziegenhain hatten si ch damit endgiil
tig aus unserer Gegend zuriickgezogen. 

IV 

Mit dem Erwerb der Burg Reichenbach im lahre 1233 nun trefTen wir im Be
reich der Lichtenauer Hochebene zum ersten Male auf die Landgrafen von 
Thiiringen, die zugleich, wie erwiihnt, seit nunmehr rd. einhundert lahren 
auch die hessische Grafschaft in ihrem Besitz hatten. Wie die anderen Reichs
fUrsten ihrer Zeit strebten sie schon seit dem friihen 12. lahrhundert, bald auch 
in engem Zusammenwirken mit dem staufischen Konigtum, danach, ihre viel
faltigen Herrschafts- und Besitzrechte in Thiiringen wie in Hessen zu mog
lichst geschlossenen Gebietsherrschaften auszubauen, sie zu Landesherr
schaften fortzuentwickeln ". Dabei trafen sie insbesondere auf den Erzbischof 
van Mainz, der in seiner weitausgreifenden Diozese vom unteren Main dUTch 
ganz Hessen und Thiiringen bindurch bis zur Saale bereits seit Beginn des 
12. lahrhunderts dasselbe Ziel verfolgte. Gerade das Ringen zwischen den 
ludowingischen und spiiter hessischen Landgrafen und dem Mainzer Erzbi
schofum die Vormachtstellung in Hessen bestimmteja noch fUr lahrhunderte 
weitgehend die hessische Geschichte, bis sich die Landgrafen im 15. lahrhun
dert endgiiltig durchsetzen konnten 70 

Nach dem Verlust von Melsungen mit dem Fuldaiibergang des Siilzerweges 
an den Landgrafen urn 1194 - die Landgrafen hatten die Stadt erst kurz zuvor 
auf urspriinglich wohl hersfeldischem Boden angelegt, dann aber zwischen 
1183 und 1190 dem ErzQjschof verkauft, der sie nun wieder einbiiBte 71 - ging 
weder in der ersten Hiilfte des 13. lahrhunderts noch in der Folgezeit in unse-
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rer Gegend von dem Mainzer eine unmittelbare Gefahr fUr das landgriifliche 
Territorium aus n Dennoch blieb der Siilzerweg weiterhin fUr den Erzbischof 
von Bedeutung, denn er verband auf kiirzestem Wege den mainzischen 
Schwerpunkt Fritzlar mit den Besitzungen des Erzstifts auf dem Eichsfeld urn 
Heiligenstadt. Mit dem Erwerb der Burg Reichenbach nun gewann der Land
grafneben der Stadt Melsungen einen weiteren beherrschenden Punkt an die
ser FernstraBe. Doch noch wichtiger diirfte ihm die Burg dadurch geworden 
sein, daB sie, unmittelbar an der Grenze seiner beiden Territorien Thiiringen 
und Hessen gelegen, den Weg von der Wartburg bei Eisenach, seiner thiiringi
schen Residenz, zu seine m ni ederhessischen Herrschaftsmittelpunkt Kassel, 
ja nach Niederhessen iiberhaupt an einer entscheidenden Stelle zwischen 
Werra und Fulda sicherte. 

An dieser herausragenden Rolle der Burg Reichenbach fUr den Landes
herrn iinderte sich nichts, als nach dem Aussterben des ludowingischen Hau
ses im Mannesstamme im lahre 1247 die Herrschaft in Hessen auf die Tochter 
der hI. Elisabeth, Herzogin Sophie von Brabant, und ihren Sohn, Landgraf 
Heinrich I. , iiberging. Erst nach langwierigen Auseinandersetzungen mit dem 
Erzbischofvon Mainz und dem Markgrafen von MeiBen aus dem Hause Wet
tin als dem Erben der Ludowinger konnten sie 126311264 unter Verzicht auf 
Thiiringen ihre Nachfolge in Hessen, wofUrsie die Mainzer Lehnshoheit aner
kennen muBten, endgiiltig durchsetzen. Damals wurde, wie gesagt, das untere 
Werratal von Wanfried bis Witzenhausen, das bisher zu Thiiringen gehOrt 
hatte, mit der neuen Landgrafschaft Hessen vereinigt ". Die Territorialgrenze 
zwischen Hessen und Thiiringen verlagerte sich damit von der Lichtenauer 
Hochfliiche weiter nach Osten iiber die Werra hinaus. 

Fiir den hessischen Landgrafen beherrschte die Burg Reichenbach inmitten 
des Berglandes an der zentralen Lichtenauer Hochfliiche - nunmehr gleich
sam in umgekehrter Blickrichtung als fUr seine thiiringischen Vorgiinger - die 
Verbindung von seinem neben Marburg zweiten Herrschaftsmittelpunkt Kas
sel in das neu erworbene Werraland. Gleichzeitig schiitzte sie Kassel und das 
niederhessische Kerngebiet der Landgrafschaft Hessen insgesamt gegen miig
liche kiinftige Angriffe der thiiringischen Nachbarn. Hinzu trat nun als neue 
Aufgabe der Burg die Sicherung des hessischen Territoriums nach Norden, 
gegeniiber dem erst 1235 geschaffenen Herzogtum Braunschweig-Liineburg. 
Hatte doch Herzog Otto 1247 unmittelbar nach dem Tode des letzten Ludo
wingers mit der Annexion der landgriiflichen Stadt Miinden seine Herrschaft 
in den Kaufunger Wald vorschieben und voriibergehend auch das untere 
Werratal fUr sich gewinnen kiinnen 74. 

Neben dieser offenkundig hervorragenden Bedeutung der Burg Reichen
bach fLir die militiirisch-politische Sicherung des landgriiflichen Territoriums 
sei t 1233 sei aber nicht ihre andere Aufgabe vergessen, die sie g1eichfalls mit 
vielen Burgen dieser Zeit teilte. Als Sitz eines landesherrlichen Vogtes, spiiter 
als Amtmann bezeichnet, wurde sie niimlich zugleich zum Mittelpunkt der 
landgriiflichen Territorialverwaltung fUr die Umgebung, nicht zuletzt fUr die 
Lichtenauer Hochfliiche. Zwar begegnet mit dem Edelknechl Herwig v. Dit
mold ein landgriiflicher Vogt mit Verwaltungsaufgaben im Gebiet des spii
teren Amtes erst im ersten Viertel des 14. lahrhunderts " , doch ist angesichts 
der zentralen Lage der Burg damit zu rechnen, daB sie schon bald nach ihrem 
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Erwerb durch den thiiringischen Landgrafen auch diese Aufgabe in der Lan
desverwaltung erhalten hat. 

v 
25 lahre nach dem Ende des Ringens urn die Nachfolge der Ludowinger 

und der Konsolidierung der Herrschaft Landgraf Heinrichs I. in Hessen er
scheint auf der Hochflache nordwestIich des landgraflichen Herrschaftsmit
telpunktes, der Burg Reichenbach, im lahre 1289 erstmalig in den Quellen - in 
der eingangs zitierten Urkunde - die Stadt Lichtenau. Der Ort besaB bereits 
Stadtrecht - das zeigt die Bezeichnung als civitas -, er wurde von Biirgern 
(burgenses) bewohnt, und diese fUhrten gemeinsam, d. h. als genossenschaft
licher Verband, ein eigenes Siegel, mit dem sie die Urkunde Herrnanns von 
Eiterhagen fUr das Stift Gerrnerode beglaubigten 76. Fiinf lahre spater, 1294, 
wird auch ein Biirgermeister (magister civium) als Leiter der stadtischen 
Selbstverwaltung genannt 77 Sein Auftreten setzt zugleich das Bestehen des 
Rates, aus dessen Mitte er gewahlt wurde und an dessen Spitze er stand, vor
aus, auch wenn die Ratmannen (consules) selbst erst 1318 begegnen 78. Sie 
waren iibrigens hier wie in den meisten hessischen Stadten mit den schon 1313 
erwahnten SchOfTen (scabini), die das stadtische Gericht bildeten, personen
gleich 79. Allein der SchultheiB, der in der Regel als Vertreter des Stadtherrn 
dem stiidtischen Gericht vorsaB, tritt hier erst seit dem Ende des 14. lahrhun
derts in Erscheinung SO• So zeigt sich beim ersten Auftreten Lichtenaus bereits 
seine Stadtverfassung in den Grundziigen fertig ausgebildet. 

Andererseits wird Lichtenau 1289 als "neue Stadt" (nova civitas) bezeichnet. 
Sie war also, wie daraus deutIich hervorgeht, nicht allzu lange Zeit vor ihrer 
ersten Erwahnung gegriindet worden. DaB dies erst nach 1233, nach dem 
Ubergang der Burg Reichenbach von den Ziegenhainern an den Landgrafen, 
ja sehr wahrscheinlich erst nach 1264, als der Landgraf von Hessen das untere 
Werragebiet gewonnen hatte, geschehen sein kann, diirfte nach dem Darge
legten auBer Zweifel stehen. Diesen Zeitraum noch weiter einzuengen erfor
derte freilich recht weit gehende Hypothesen, die sich aus den Quellen 
schwerlich stiitzen lieBen'l; ich meine daher, wir soli ten uns mit diesem 
Ergebnis begniigen. 

Mit der Frage nach der Griindungszeit der Stadt ist nun zugleich die Frage 
nach der Person des Griinders gestellt. Dabei fallt auf, daB iiber den Stadt
herrn - wie ihn jede mittelalterliche Stadt besaB - in der Uberlieferung zu
nachst nichts verlautet, sondern erst 1330 LandgrafHeinrich H. von Hessen als 
Herr der Stadt Lichtenau erscheint, als er sie namlich dem Dllutschen Orden 
in Marburg verpfandete". Doch schon 1318 tragt das damals zuerst belegte 
zweite Stadtsiegel in seinem Bild unter einer Architekturdarstellung als dem 
iiblichen Symbol fUr die Stadt, das schon im ersten Siegel enthalten war, den 
landgraflichen Ltiwen '] Zu Anfang des 14. lahrhunderts war also nachweis
lich der Landgraf von Hessen Herr der Stadt Lichtenau. Somit besteht die 
auch bisher schon geauBerte Verrnutung sicherlich zu Recht, daB in ihm auch 
der Griinder der Stadt zu sehen ist. 

Freilich scheint si ch bei dieser Annahme eine gewisse Schwierigkeit aus 
den Besitzverhiiltnissen zu ergeben. Denn altere landgrafliche Besitzrechte 
lassen sich - abgesehen von der Burg Reichenbach - in dieser Gegend ofTen-
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sichtIich nicht nachweisen. Vielmehr gehorten, wie wir uns erinnern, die mei
sten der in der Nachbarschaft der Stadt gelegenen Siedlungen im Westen der 
Hochflache, angefangen mit dem unmittelbar benachbarten +Vortriden, seit 
121911220 dem Deutschen Orden in Reichenbach". Dagegen erscheinen im 
Ostteil der Hochflache das Stift Germerode - ihm gehilrte der Hof +Siegers
hausen - und das Kloster Kaufungen - wie in Walburg - als die wichtigsten 
Grundherren ss. Somit hat der Landgraf - soweit wir das noch erkennen kon
nen - seine Stadt zumindest zu einem erheblichen Teil auf fremdem Grund 
und Boden, und zwar vermutlich vor all em auf Besitz des Deutscben Hauses 
in Reichenbacb, angeleg!. 

Dies aber war nichts Ungewohnliches, wed er allgemein im Reich noch in 
unseren Gegenden. Schon die ludowingischen Vorganger hatten seitder zwei
ten Halfte des 12. Jahrhunderts eine ganze Anzahl ihrer Stadte auf dem Boden 
anderer Herren, etwa wie im Falle von Melsungen, Rotenburg und Homberg 
auf Grundbesitz der Reichsabtei Hersfeld, gegriindet ". Wahrend es sich aber 
damals noch urn letztlich widerrechtlicbe MaBnahmen gehandelt hatte, die 
haufig Auseinandersetzungen mit den Grundherren nach si ch zogen ", sehen 
wir nach der Mitte des 13. Jahrhunderts die Landesherrschaft des hessischen 
Landgrafen bereits so weit fortentwickelt, daB er nunmehr als Landesherr auf 
fremdem Grundeigentum tiitig werden konnte. 

Dies laBt si ch gut am Beispiel der 1293 gegriindeten und somit nur wenig 
jUngeren Stadt Zierenberg (bei Wolfhagen) beobachten. Denn dort erkannte 
der Landgraf mnf Jahre spater (1298) die Eigentumsrechte des von der Stadt
grlindung besonders betrofTenen Klosters Hasungen in den umliegenden Dor
fern voll an. Die Besitzungen des Klosters durften aber fortan nur von Zie
renberger BUrgern und Einwohnern besessen werden, die davon dem Kloster 
weiterhin zinsen soli ten. AuBerdem UberlieB der Abt sein Patronatsrecbt an 
zwei Kapellen zu Zierenberg und in einem der betrofTenen Orte dem Landgra
fen; das Kloster erhielt zum Ausgleich einen Freihof in der neuen Stadt " . In 
diesem Fall war es dem klosterlichen Grundherrn zwar gelungen, seine alte
ren Rechte gegenUber dem Landesherrn, der zugleich sein Vogt war, zu wah
ren, jedoch erst nacbtraglich, denn die Stadtgrlindung auf seinem Grund
eigentum hatte er nicht verhindern konnen. 

In unserem Falle nun kommt hinzu, daB Landgraf Heinrich I. den Deut
schen Orden, der das einst von seiner GroBmutter, der hl . Elisabeth, in 
Marburg gegrlindete Hospital in seine Obhut genommen und dort inzwischen 
die prachtige, 1283 geweihte Elisabethkirche errichtet hatte, nach Kraften fOr
derte - doch nur insoweit, wie seine Stellung als Landesherr nicht beeintrach
tigt wurde ". Denn auch der Orden hatte auf der Grundlage der weitreichen
den Privilegien, die ihm einst die ludowingischen Landgrafen verliehen 
hatten, damit begonnen, von seinem Marburger Hause aus ein van dem land
graflichen Territorium unabhiingiges Herrschaftsgebiet aufzubauen. Hieraus 
ergaben si ch wiederholte Auseinandersetzungen mit LandgrafHeinrich I. , die 
im Jahre 1280 in einen Vertrag mUndeten "'. In ihm wahrte der Landgrafnacb
drlicklich seine landesherrlicben Rechte auch gegenUber den Ordensbesitzun
gen. AuBerdem wissen wir von einem Fall, daB Landgraf Heinrich auf einem 
Hof des Ordens in der Nahe von Marburg (Merzhausen bei Rosenthal) ein 
befestigtes Haus errichtete, im Jahre 1289 aber das volle Grundeigentum des 
Ordens anerkannte und ihm auch das Eigentumsrecht an dem Hause abtrat ". 
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Doch aus der Oberlieferung des Rei chenbacher Hauses des Deutschen 
Ordens, das damals unabhangig neben dem Marburger bestand, horen wir 
dergleichen nicht. Jedoch erfahren wir - anders als im erwahnten Falle von 
Zierenberg - spater auch nichts mehr von den Besitzungen oder Rechten des 
Hauses in den Dorfern, die ihm einst von den Grafen von Reichenbach iiber
tragen word en waren und die dann in der Lichtenauer Feldmarkaufgingen. So 
mag denn in unserem Falle die Griindung Lichtenaus nicht gegen den Willen 
des Ordens, sondern im Einvernehmen mit ihm erfolgt sein. Mehr noch : Wir 
miissen annehmen, daB im Zusammenhang mit der Stadtgriindung oder bald 
darauf ein entsprechender Ausgleich zwischen dem Landgrafen und dem 
Deutschen Hause in Reichenbach erfolgt ist, so daB in spaterer Zeit der Land
graf von Hessen als alleiniger Grundherr in Lichtenau erscheinen kann " . 
Doch sei noch einmal betont, daB hieriiber die Quellen nichts berichten. 

Nunmehr wird aber verstandlich, daB mit dem "Herrn von Vierbach aus 
dem Orden des Deutschen Hauses" bereits in der ersten Lichtenauer Urkunde 
im Jahre 1289 der Komtur des Deutschen Ordens zu Reichenbach, Dietmar 
von Vierbach, a n der Spitze der Zeugen auftritt ". Denn er war zumindest 
bis zur Stadtgriindung der bestimmende und weiterhin der vornehmste Herr 
der Lichtenauer Umgebung. Da diese Urkunde wie die meisten weiteren aus 
den folgenden Jahrzehnten der stadtischen Oberlieferung lediglich Giiter
geschafte betraf, die im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor dem 
Stadtgericht verhandelt wurden, brauchte andererseits der Landesherr selbst 
nicht in Erscheinung zu treten. Grundherr und Landesherr bewegten sich 
eben inzwischen auf verschiedenen Ebenen. 

Die neue Stadt wurde im westlichen Teil der Hochflache an der noch jun
gen Losse angelegt. Seit langem ist bekannt, daB im Zusammenhang mit ihrer 
Griindung die Bewohner einiger umliegender alterer Orte - freiwillig od er un
freiwillig - nach Lichtenau umgesiedelt wurden und die Gemarkungen dieser 
Orte in der Stadtflur aufgegangen sind. Es handelt si ch urn +Vortriden, +Kam
phis, +Hetzelshagen und +Poppenhagen sowie urn +Hoenrode (Hamode), 
das urn die Mitte des 14. Jahrhunderts hinzukam ". Freilich ist festzustellen, 
daB +Siegershausen erst nach der Mitte des 15. Jahrhunderts ganzlich wiist 
und zur Stadtgemarkung gezogen wurde. OfTensichtlich hatte in diesem Falle 
das Stift Germerode als Grundherr des Hofes seine Rechte erfolgreich gegen 
den Landgrafen und seine Stadt behaupten konnen ". 

Der GrundriB der Stadt (vg!. den beigegebenen Stadtplan) beschreibt ein 
langliches, von Siidwest nach Nordost gerichtetes Oval ; die beiden Tore an 
den Schmalseiten verbindet eine mittlere Achse, beiderseits begleitet von 
Parallelgassen, die vor den Toren gleichsam zu einer RingstraBe zusammenge
fUhrt werden. Von ihr streben mehrere Stichgassen der Mittelachse zu und 
gliedern so den Stadtkorper ; gegen Nordosten aus der Mitte derStadt verscho
ben ist der Platz fUr die Kirche ausgespart. Ein eigener Marktplatz war - anders 
als bei den alteren Stadten 96 - nicht mehr vorgesehen. Insgesamt gesehen, 
handelt es si ch urn einen klaren, systematisch entwickelten und durchgefUhr
ten Stadtplan, der keinen Hinweis auf eine etwaige dorfliche Vorsiedlung er
kennen laBt. So erweist der StadtgrundriB Lichtenau als eine planmaBige 
Griindung. 

Die Stadt wurde nur rd. 500 m siidlich des alten Ortes +Vortriden mit seiner 
Kilianskirche angelegt. Hier bot das flache, leicht nach Norden zur Losse hin 
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geneigte Geliinde fUr den planmiiBigen Aufbau der Stadt einen giinstigen 
Platz. Auch + Vortriden wurde anschlieBend aufgegeben. Doch seine 1272, 
also schon friiher als die Stadt, erwiihnte Kirche 97, Pfarrkirche fUr diesen Teil 
der Hochfliiche, behielt diese Stellung bei. Zwar begegnet schon 1294 mit 
Johannes Winze erstmals einpiebanus, also ein Pfarrer (Leutpriester), in Lich
tenau " . Da es aber noch bis weit in das folgende Jahrhundert dauerte, bis die 
neue Stadtkirche errichtet war, ist davon auszugehen, daB es sich bei ihm urn 
den Pfarrer von SI. Kilian in Vortriden handelte, zu dessen Pfarrbezirk auch 
die neue Stadt gehorte. Das gilt auch fUr die in der Folgezeit recht hiiufig be
legten Plebane bzw. Pfarrer von Lichtenau ". Erst nach Vollendung der Stadt
kirche - sie wird erstmalig im Jahre 1354 anliiBlich der Dotierung des Marien
altars bezeugt und war der hI. Katharina geweiht 100 - wurde der Sitz der Pfarrei 
dorthin verlegt. Bei der Kilianskirche in +Vortriden aber, deren Eigenschaft 
als urspriingliche Pfarrkirche Lichtenaus noch spiiterhin bekannt war, blieb 
auch weiterhin der Friedhof der Stadt 101 . 

Insoweit darf das alte + Vortriden - zumindest auf kirchlichem Gebiet - als 
unmittelbarer Vorliiufer der Stadt Lichtenau gel ten. Freilich wurde nicht das 
Dorfzur Stadt ausgebaut, sondem die neue Stadt wurde auBerhalb des Dorfes 
"auf der grtinen Wiese" oder - wie Ihnen sicher Iieber ist - "in der lichten 
Aue", d. h. in waldfreiem, giinstigem Geliinde nahe der Losse 102, angelegt. 

Wiederholt wurde nun die auffallende Tatsache erortert, daB die Urkunde 
van 1289 zwar das "Siegel der Biirger der neuen Stadt Lichtenau" - sigillo bur
gensium nove civitatis Lichtenowe - anklindigt, daB an ihr aber oach Ausweis 
der Legende das "Siegel der Stadt Walberg" - +S[IGILLVM -] CIVITATIS · DE· 
WALBERC - befestigt ist 10'. So meinte man, eigentlich habe die Stadt weiter 
ostlich in Richtung auf den Walberg angelegt werden sollen, wobei das ost
wiirts des Berges gelegene DorfWalburg ha be eingehen soli en, doch habe man 
dann wegen des ungiinstigen Geliindes einen anderen Platz suchen miissen 10" 

od er auch, der Landgrafhabe zuniichst den Nachbarort Walburg - der seit 1229 
als Walberg in den Quellen erscheint 105 - zur Stadt ausbauen wall en, sei aber 
am Widerstand des KJosters Kaufungen als Grundherm gescheitert und habe 
weiter nach Westen ausweichen mtissen 106, oder gar, die Stadtgrtindung sei 
tatsiichlich zuniichst in Walburg erfolgt und erst spiiter sei eine ganz neue 
Stadt am heutigen Platz angelegt warden 107. Die letzte Moglichkeit aberschei
det sogleich aus, da der GrundriB des Dorfes Walburg keine Anzeichen fUr 
eine stiidtische Planung erkennen liiBt 108 . 

So viel ist jedenfalls durch den Gebrauch des Siegels 1289 sicher: Damals 
waren die "Stadt Walberg" des Siegels und die Stadt Lichtenau der Urkunde 
identisch; mit anderen Worten: bei Walberg muB es sich urn einen iilteren 
Namen der Stadt gehandelt haben. Hier fallt nun auf, daB mit Wal- zusam
mengesetzte Namen mehrfach auf der Lichtenauer Hochfliiche und in ihrer 
niichsten Umgebung begegnen: so im Namen des Ortes Walburg, in dem des 
Walberges, der sich siidwestlich van Walburg und ostwiirts Lichtenaus mar
kant aus der Hochfliiche erhebt, aber auch in dem des Walbaches bei Rette
rode, der an ihm gelegenen Wiistung Walbach und der dart noch vorhandenen 
Walbachsmiihle 109. So konnte der Griinder, Landgraf Heinrich I., den Namen 
fUr seine neue Stadt in Anlehnung an den benachbarten Walberg mit dem dart 
verbreiteten Bestimmungswort Wal- gebildet haben, das freilich leicht mit 
Wald- gleichgesetzt werden konnte 110 Es sollte si ch aber nun gerade nicht urn 
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einen Waldorl handeln; hinzu komml, daB so die Stadl denselben Namen wie 
das kaufungische Dorf gelragen hatte. So selzle sich vermutlich rasch im Ge
gensalz dazu der 6rtliche, freundlichere Flurname der "Iichlen Aue" gegen 
den urspriinglichen Stadlnamen durch. Er war schon 1289 iiblich, und bald 
diirfle die Stadl auch einen neuen Siegelslempel mil dem Namen Lichlenau 
erhallen haben : +S(lGILLVM)· CIVIVM·AC· VNIVERSITATIS·IN·L1CHTE
NOVWE; sein Gebrauch laBI sich zwar ersl im lahre 1318 nachweisen Ill, doch 
wissen wir nichl, wann er eingefUhrt wurde, da auch das ersle Siegel nach 1289 
nichl wieder belegl islll2. 

Die Aufgaben, die Landgraf Heinrich I. seiner neuen Sladl zuzuweisen ge
dachle, ergeben si ch bereils aus ihrer Lage. Mil jeder Stadlgriindung war die 
Absichl verbunden, der Umgebung einen neuen wirlschaftlichen Mittelpunkl 
zu schaffen. DaB dies inmitten des Berglandes zwischen Fulda und Werra 
Irolz der doch elwas unwirtlichen Gegend gelungen isl, zeigl die N ennung von 
luden unler den Einwohnern der Sladl schon im lahre 1342 113 ; denn ihre An
wesenheil deulel in einer Stadl des Mittelalters slels auf eine giinslige wirl
schaftliche Enlwicklung hin. Weiler gestiirkl wurde Lichlenaus Slellung als 
Wirtschaftsmittelpunkl der Hochflache bald darauf noch dadurch, daB Land
grafHeinrich n. und sein Sohn 0110 der Sladl den Brol- und Bierbann in den 
Gerichlen Lichlenau und Reichenbach verliehen und sie zum alleinigen Silz 
der Handwerksbelriebe in beiden Gerichlen bestimmlen 114. So isl bei der zen
Iralen Lage Lichlenaus an der Kreuzung wichliger FernslraBen wohl in der 
wirlschaftspolilischen Absichl der enlscheidende Grund fUr die Anlage der 
Sladl zu se hen. 

Hinzu kam die Aufgabe in der Terrilorialpolilik des Landgrafen, seine 
Machlslellung an dem zenlralen Punkl zwischen der unleren Fulda und dem 
neu erworbenen unleren Werragebiel weiler zu stiirken. Sozusagen als damals 
moderne "GroBburg" sollle die Sladl besonders in der Sicherung der Fernslra
Ben in dieser Gegend die allere und abseils liegende alle H6henburg Reichen
bach erganzen. Diese vor allem militiirische Aufgabe oblag den landgraflichen 
Burgmannen (cas/renses), die als solche seil 1330 begegnen 115 ; doch diirflen 
schon die beiden 1289 neben dem Deulschordens-Komlur von Reichenbach 
namentlich genannlen Zeugen Konrad v. Retterode und sein Sohn Heinrich 
als Lichlenauer Burgmannen anzusehen sein ll 6. Wahrend aber friiher Stiidle 
in unmittelbarem AnschluB an schon vorhandene Burgen enlstanden - so wie 
Marburg oder Kassel, auch beide Homberg od er Spangenberg - oder die Bur
gen - wie bei Miinden - auch noch zusammen mil der Sladl errichlel wur
den 117, fehlt bei Lichlenau die eigene Burg ll8. So isl der enge Zusammenhang 
mil der landgraflichen Burg Reichenbach unverkennbar; ihr Vogl iible sicher
lich noch fUr langere Zeil die Aufsichl auch iiber die Stadl aus. 

Und schlieBlich isl auch die Rolle als kiinftiger Verwallungssilz nichl zu 
iibersehen. Zunachsl zeigl sich dies in der Bildung eines eigenen Gerichlsbe
zirkes der Sladl, der 1352 neben dem der Burg Reichenbach bezeugl isl "'. In 
der Folgezeil aber wurde die Stadl zum alleinigen Gerichlsort fUr nahezu das 
gesamle AmI Reichenbach. Gleichwohl hatte der landgrafliche Amlmann als 
Leiler der regionalen Verwallung, dem auch die Sladl Lichlenau unlerstand, 
seinen Silz weiler auf der Burg Reichenbach. Auf die Dauer aber wurde es 
giinsliger, auch den Silz des Amlmanns von der bald abseils gelegenen Burg 
herab in das neue Zentrum zu verlegen 120. 

46 



So erhielt Lichtenau von seinem Griinder wichtige Aufgaben in der Siche
rung, Entwicklung und Verwaltung seines Territoriums. Die neue Stadt liber
nahm damit - wie zahlreiche andere Stiidte auch - auf die Dauer eine nicht zu 
unterschiitzende Rolle in der klinftigen Geschichte der Landgrafschaft Hes
sen. DaB sich Landgraf Heinrich I. bei der Griindung dieser Stadt nicht irrte, 
daB es keine Fehlplanung war, beweist unsere heutige Feier. 
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46 OfTen bar zuerst bei G. Landau : Beschreibung des Hessengaues (Besc hreibunsderdeutschen 
Gaue 2, '1866) S. 102 mit Verweis auf dens.: Die hessischen Riu erburgen und ihre Bes itze r I 
(1832) S. 199; do rt aber betont er S. 202, daB sich als erster Gozmar 11. in derersten Halfte des 
12. l ah rhunderts nach der Burg Reic henbac h nan nte. 

47 Abt Thielmar I. von Helmarshausen beurkundete 1089 di e Schenkung der Edlen Luciaan das 
Kloster, unler den Zeugen Gozmorus comts dt Richtnboch; in einem Nachtrag beslitigle sie 
Erzbisc hof Adalbert I. von Mainz (111 1-1137). Druck : J. Linnebom (Bearb.) : Inventar des Ar
chi vs des Bisc honich en Generalvikariats zu Paderborn (Veroff. der Hi st. Kommission der 
Provinz Weslfalen, Inventare der ni ch tstaatl . Archive, Beibd . 2, 1920) Nr. 9 S. 7f. (nicht im 
Mainzer UB I). Vg! . K. Honselmann : Von der Carta zu r Siegelurkunde. Dei trage zum Urkun
denwesen im Bistum Paderbom 862-11 78 (1939) S. 160. 

48 Wie Honsel mann, Van der Carta zu r Siege lurkunde S. 160 nachweist, entspricht die milse
teilte Schenkung weitgehend wortlich einem Ei ntrag in dem um 1120 angelegten Hel mars
hausener Traditiansbuch, dessen Inhalt in das letzte Viertel des 11 . Jahrhunderts zuriick
reicht ; StA Marburg, K 238 DI. 3r, Druck: Wenck, Hess. Landesgeschichte 2 UB (wi e Anm. 
36) Nr. 29 S. 64. So auch Mainzer Urkundenbuch, 2: Die Urkunden seit dem Tode Erzbischof 
Adalberts I. (1137) bi s zum Tode Erzbischof Konrads (1200), bearb. von P. Acht, 1 (A rbeiten 
der Hess. Hi st. Kommissio n Dannstadt, 1968) Nr. 6 Vorbemerku ng S. 7. 

49 Vg! . Siegel , Sladt Li chtenau (wie Anm. I) S. 264fT. zur Geschichte des Dorfes und S. 274fT. 
uber di e Burg ; vg!. unten Anm. 54. G . Seib : Die ehemalige Nonnenk.1osterkirche Reichen
bach. Ergebnisse der Ausgrabungen 1973-1975. - In : Reichenbacher Bliitter 4 (1986) S. 53f. 
mit Plan S. 52. 

50 F. A. Brauer : Die Grafschaft Ziegenhain . Territorialgeschichte des Landes an der mittleren 
Schwalm (Schriften des Inst. fUr geschichtl . Landeskunde von Hessen und Nassau 6, 1934). 

5! Vg! . oben mit Anm. 39; Krumm el, Amter Mels ungen, Spangenberg, Lichtenau und Felsberg 
(wi e Anm. 5) Karte 3. 

S2 Seit 1111. Dronke, Codex dip!. Fuld . (wie Anm. 39) Nr. 771. F.-W. Witzel: Die Rei chsabtei 
Fulda und ihre Hochvogte, die Grafen von Ziegenhain, im 12. und 13. Jahrhundert {41. VerofT. 
des Fuldaer Geschichtsvereins, 1963). 

S3 Krumm el, Amter Mels ungen, Spangenberg, Li chtenau und Felsberg S. 20, 33f.: Morschen. 
Gorich in : Schellhase-Lachmann, Kreis Ro tenburg (wie Anm. 8) S. 27f. : Fahre. besonders 
bei Malsfeld die - in ihrer senauen Lage - unbekannte Wildenburg der Reichenbacher ; E. G . 
Franz (Bearb.) : Klosterarchive, 5 : Kloster Hai na. Regesten und Urku nden, I : 1144-1300 (Ver
off. der Hist. Kommissio n fUr Hessen und Waldeck 9,5.1962) Nr. ll , 13 (1214/ 1215). Krumm el 
S. 34 : Spangenberg, Schemmennark. 

54 AufReichenbach bei Hess. Lichtenau bezieht Siegel, Sladt Lichtenau (wie Anm. I) S. 265 di e 
Angaben eines bald nach lotS in Fulda zusammengestellten Urbars tiber den friiheren (olim) 
Besitz des Klosters in Richtnbahc; Dronke, Trad. Fuld. (wie Anm. 36) cap. 43 Nr. 59 ; zur 
Datierung T. Wem er-Hasselbach : Die alteren GUterverzeichnisse der Reichsabtei Fulda 
(Marburger Studien zu r alteren deutschen Gesc hi chte 2. 7, 1942) S. 9fT., 18. Der Beleg wird 
jedoch meist mit Reichenbach (Kt. Schmalkalden) erklart ; Krummel, Amter Melsungen, 
Spangenberg, Lichtenau und Felsberg S. 21 Anm. 57. Immerhin fallt auf, daB die Zusammen
stellung des Fuldaer Besi tzes in Ennschwerd bei Witzenhausen ihm unmittelbar folgt 
(Dronke cap. 43 Nr. 60). - Hiervon zu t.rennen sind die anderen Belege rur Reichenbach in der 
Fuldaer Oberlieferung, die U nter-Rei chenbach nordl ich Bad Soden-SalmUnster am Sudhans 
des Vogelsberges betreffen : UB Fulda I (wie Anm. 34) Nr. 8, 332, 379; Dronke, Trad. Fuld. 
cap. 42 Nr. 306 und cap. 21 mil der Grenzbeschreibung des Pfarrsprengels, vg!. hierzu Th. 
Haas : Alte Fuldaer Markbeschreibungen. - In : Fuldaer Geschichtsblatter 14 (1920) S. 89fT. 

55 1219 Juni 10. GrafHeinrich von Reic henbach: ... tplscopus Htrpipoltnsis. a quo hobtl in/todo 
bona in Vortridtn . .. UB Ot. Orden 1 (wie Anm. 13) Nr. 7. 
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56 1154 wurde GrafPoppo von Reichenbach von BischofGebhard von Wtirzburg bezeichnet als 
consanguin~us m~us ~t advocatus quonmdam pr~diorum ~t ucJ~siarum, quas hab~mus in H~s
sia, insbesondere als Vogt der Kirche zu (Neuen-?)Brunslar. Ausf. SlA Marburg. Urk. Kl. 
Breitenau 1154 April 21/26. Ungedruck1. Vg) . Krumm ei, Amter Melsungen, Spangenberg, 
Li chtenau und Felsberg (wie Anm. 5) S. 33. 

57 1219 Juni 10: UB 01. Orden 1 Nr. 7. 1220 luni 17 : ebenda Nr. 9. 
58 Vg). Patze, Landesherrschaft in Thtiringen 1 (wie Anm. 23) S. 143ff.; W. Hei nemeyer, Oas 

Hochmittelalter (wie Anm. 22) S. 179f. 
59 K. Heinemeyer, Konig und Rei chsflirsten in der spaten Salier- und friihen Stauferzeit. - In : 

Vom Rei chsfllrstenstand e, hrsg. von W. Heinemeyer (987), S. 28f. 
60 Das beri chtet Erzbischof Siegfried 11 . von Mainz im Zusammenhang mit der Schenkung an 

den Deutschen Orden 1211 Febr. 26 (vg). unten) : ... cum in propri~tat~ . .. comitum de 
Cyg~nhagtn ~ccJ~sia in Rich~nbach olim constructafuiss~t ~t poslmodum dnotione quorundam 
ftd~lium procurante et accedente consensu comitum eorundem in ~ccl~sfam conv~ntualem pro
mota, ita ut sanctimon ia/~s in ea sub habitu religionis domino d~s~rvirent, processu temporis 
id~m conv~ntus per aeris tempestales, guerrarum insultus et alios sinistros nentus coactus est 
dilobi penitus et dispergi . .. UB 01. Orden I (wie Anm. 13) Nr. 3. Vgl. W. Heinemeyer : Die 
Griindung des Klosters Haina in Hessen . - In : Archiv fur Diplomatik 11112 (1965/66) S. 449f. 

61 Noc h vor den Ausgrabungen (s. unten) vennutete Gorich in : Schellhase-Lachmann, Kreis 
Rotenburg (wie Anm. 8) S. 38 mit Anm. 142, in Reichenbach sei um 1140 ein Zisterzienserin
nenkloster als Schwesterkloster zu Haina gegriindet worden ; danach Ktither, Krei s Wilzen
hausen (wi e Anm. 11) S. 103. 

62 G. Seib: Ausgrabungen an ehemaliger Nonnenklosterkirche Reichenbach - ei ne Zwischen
bilanz. -In : Hess. Heimal NF 23 (1973) S. lOOf. und S. 152ff., ebenda NF 24 (1974) S. 225 mit 
Plan S. 226, ebenda NF 30 (1980) S. 28f. Teilweise wiederholt in : ders., Nonnenklosterkirche 
Reichenbach (wie Anm. 49) S. 53 fT. mit dem Plan S. 52. Vg) . o ben bei Anm. 49. 

63 Vg] . W. Heinemeyer, KJoster Haina S. 446ff. 
64 1207: ... conlulimus hospilalijratrum rh~utonicorum in partibus Iransmorin;s, quod in honore 

beat~ virginis d~dicotum consistit, eccJesiom in Richenbach cum omnibus auinentifs eius lam 
cultis quam incu/lis et cum omni prorsus utilitote, qu~ v~1 ibi prov~nit in pres~nti vel provenir~ po
tuerit in juturo. UB 01. Orden I Nr. I. 

65 Zustimmung des Erzbischo fs 1211 Febr. 25 : UB D1. Orden I Nr. 2. - Widerrufund erneute 
Schenkung 1211 Febr. 26: Nach dem oben Anm. 60 zitierten Beri cht tiber das friihere Kloster 
teilt der Erzbischof mil, daB die Deutschordensbriider von den Grafen die Schenkung erba
ten ignorantes, quod ius donation;s, ex eo quod t;ccJesia conv~ntuolisexstiterat, dudum ad aucto
ritatem transiuat ~ccJesi~ Moguntine. Die Grafen hatten ihnen daraufbin den Ort mitZubeho r 
de/acto, cum de iure nequiverint, er sine noslra conivenria tibertragen. Oer Erzbischof erklarte 
die Schenkung, eo quod nulla esset penitus ipso iure, flir ungtiltig (jrritantes) und nahm sie an
schli eBend selbst vor. UB Dt. Orden 1 Nr. 3. 

66 Vgl. C. Heldmann : Geschichte der Deutschordensballei Hessen. - In : ZHG 30 NF 20 (1895) 
S. 6ff.; H. Boockmann : Die Anfange des Deutschen Ordens in Marburg. - In : Sankt Elisa
beth . Ftirstin, Dienerin, Heilige (1982) S. 139 f.; Classen, Kirchl. Organisation Althessens (wie 
Anm. 25) S. 205. 

67 1219 luni 10 : UB 01. Orden 1 (wie Anm. 13) Nr. 7. 1220 Juni 17 : ebenda Nr. 9. Vg). o ben bei 
Anm. 57. - GrafHeinrich Ill. verlieB einige lahre spater den Orden wieder und wurd e Monch 
im Zisterzienserkloster Haina. Hier begegnet er zuerst um 1230 u . a. alsjroter Heinricus quon
dam comes; Franz, Kloslerarchive 5 (wie Anm. 53) Nr. 56 mit Anhang 7 S. 453. - Einer seiner 
Sahne, GrafGottfried. der 1219 als Scholar (scoloris) unter den Schenkem genannt wird, hat 
spater vo r dem Dekan zu Fritzlar die Schenkung der Gi..iter in Vortriden und Poppenhagen 
durch seinen Vater und seinen Bruder angefochten, weil sie ohne sei n Einverstandnis erfolgt 
sei; erst 1243 luli 10 stimmte auch er zu . VB Dt. Orden I Nr. 72. 

68 1233 Dez. 25 : Codex diplomaticus Saxoniae Regi ae, I : Die Urkunden der Markgrafen von 
Mei Ben und Landgrafen vo n Thtiringen, 3 : 1196-1234, hrsg. von O. Posse (1898), Nr. 490. Vg) . 
Patze. Landesherrschaft in Thi..iringen 1 (wie Anm. 23) S. 276f.; Krummel , Amter Melsungen, 
Spangenberg, Li chtenau und Fel sberg (wie Anm. 5) S. 65. 

69 Patze, Landesherrschaft in Thtiringen 1 S. 192ff., 299ff.; ders.: Politi sche Geschichte im 
hohen und spaten Mittelalter. - In : Gesc hi chte Thtiringens, hrsg. von W. Schlesinger und H. 
Patze. 2,1 (Mitteldeutsche Forschungen 48, 2,1, 1974) S. I8ff.; Demandt, Geschichte des 
Landes Hesse n (wie Anm. 6) S. 169ff. ; W. Heinemeyer, Das Hochmittelalter (wie Anm. 22) 
S. 179fT. 
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70 Vgl. die vorige Anm. sowie M. Stimming : Die EnlStehung des weltliehen Territo riums des 
Erzbistums Mai nz (Quellen und Fo rsehungen zur hess. Gesehichte 3, 1915) ; Demandt, Ge
schiehte des Landes Hessen S. 315fT.; P. Mo raw : Das spate Miuelalter. - In : Das Werden Hes
se ns (vgl. Anm. 6) S. 205 fT. 

71 Vgl. oben Anm. 36. Erwerb durch Erzbischof Ko nrad I. von Mai nz vo n dem Ludowinger 
Pfalzgraf Hermann : Mainzer UB 2 (vgl. Anm. 48), 2 (1971) Nr. 531 S. 883. Vgl. Hell, Hess. 
Stadtegrundungen (wie Anm. 36) S. 70 fT. - In den Kampfen der Landgrafe n mit dem Erz
bischof wurde di e Stadt (civ itas) 11 94 zerst6rt; C roniea Reinhardsbrunnensis, hrsg. von O. 
Ho lder-Egger, in : MGH Seriplores 30,1 (1896) S. 552. Anseheinend sei tdem war sie wi eder in 
landgriiflichem Besi tz. - Aueh ei nen Teil der Burg Reiehe nbac h hane ErzbisehofKonrad von 
den Grafe n gekaufi und di ese damit belehnt (Mainzer UB 2,2 Nr. 53 1 S. 884). Doeh bl iebdies 
ofTensiehll ieh o hn e Folgen; Mai nzer Rec hte si nd hier spater nieht bezeugt. 

72 Als weitere Sieherung darf d ie "Versetzung" der landgrifli ch thuringisehen Mini sterialen 
von TrefTurt an di e PfiefTe um 1225 geiten. Auf Boden der Reichsabtei Fulda. damit belehnt 
von den Grafen von Reiehenbaeh, erbauten sie vor 1235 uberder Esse-Mundungdie Burg und 
um 1250 die Stadt Spangenberg und en twickelte n von hi er aus ei ne kl eine Herrsc haft. Biswei
len wird aber di e Belehnung Hermanns vo n Spangenberg durc h Erzbischof Wern er von 
Mainz im Jahre 1280 als Bedro hung des Landgrafen auc h auf der Lichlenauer Hochebene ge
sehen ; so von Krummel, Amter Melsungen, Spa ngenberg, Li chtenau und Fels berg (wie 
Anm. 5) S. 82 ; Koc h, Vorgesehic hte der Stadlgriindung (wie Anm. 6) S. 30. Es handelte sieh 
abe r urn ein Burglehen auf dem mai nzisc hen Hanstein reehlS der Werra 6S1lieh Witzenhau
sen und betraf ni cht Spangenberg ; Wenek, Hess. Landesgesehic hle 2 UB (wi e Anm. 36) 
Nr. 201. 

73 Vgl. W. Heinemeyer, Das Hoehmiu elalter (wi e Anm. 22) S. 185 f.; P. Moraw, Das spate Mittel
alter (wi e Anm. 70) S. 206f. ; o ben Anm. 24. 

74 K. Heinemeyer, K6nigshOfe und K6nigsgut (wi e Anm. 8) S. 141 ; ders., Griindung der Stadt 
Munden (wie Anm. 19) S. 227f.; K. A. Eekhardt, Esc hwege al s Brennpunkt (wie Anm. 20) 
S. 262ff. 

75 Belegt 1318-1324. darunl er 1322 Sept. 26 in einem Tauschve rtrag des Klosters Kau fungen mit 
dem Stift Germerode : datur domino . .. lantgraviQ vel suo odvocato in Richenboch ad pensio
nem advocati predicti. que vu/go dicitur voutrecht ; unler den Zeugen : Ilerwicus de Dytmelle 
advocatus in RichMboch. UB Kaufungen 1 Nr. 155 ; Regest : Huyskens, Kloslerarchive I (wie 
Anm. I) Nr. 964. Nahezu gleichlautend di e GermeroderGegenurkunde : UB Kaufungen 1 Nr. 
156; Huyskens Nr. 965. Vg! . Krummel , Amter Melsu ngen, Spangenberg, Liehtenau und Fels
berg S. 66f.; K. E. Demandt : Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittel alter 
(VerofT. der Hi st. Kommi ssio n fUr Hessen 42. 1981) 1 S. 146 Nr. 489. - Vg! . unlen mit Anm. 120. 

76 1289 Marz 25 : In hulus rei testimonium presentem lineram sigillo burgensium nove civitatis Lich
tenowe/ecimus communiri. Siegel, Stadt Li chlenau (wie Anrn. I) UB Nr. l ; vgl. o ben Anm.1. 

77 1294. unler den Zeugen : Ditmarus magister eivium. UB Dt. Orden 1 (wi e Anm. 13) Nr. 575; 
Auszug : Siegel, Stadt Li chtenau UB Nr. 2. - Der nac hsle Beleg fUr Burgermei ster in Lieh
tenau erst von 1323 Jul i 21: Nos Conradus dietus Ilagemeyster. Sijrldus de Gribolderode procon
su/es . .. UB Kaufungen 1 (wi e Anm. 3) Nr. 161 ; Auszug: Siegel Nr. 6. - VgJ . Anm. 78. 

78 13J8 Dez. 26: ... et . . consu/um seu scabinorum opidi Lychtenowe sigil/orum munimine . .. ; 
... Conradus dictus Hagemeister. Theodericus dictus Ilolenstein. Heinricus d~ Bergh~im. R~in

herus. Sjffn'dus de Grymolderode et Ilartmannus de Hu/sbach consu/~s et scabini opidi Lyehten-
owe . . . UB Kaurungen 1 Nr. 147. -1320 Dez. 17: Nos eonsuleSlotaque universitas opidi Lychten-
owe . . . UB Kaufungen I Nr. 149; Siegel, Stad t Li chtenau UB Nr. 4. - VgJ . W. A. Eckhardt, 
li chtenauer Ratsve rfassung (wi e Anm. 42) S. 47 fT. mit Zusammenstellung der Belege flir die 
nam entl ieh genannten Ratmannen S. 50fT. DaB naeh 1294 kein Burgermeister mehr b is 1323 
genannt wird, so ndern nur Ratmannen bzw. Sch6fTen ailein, spricht rreili ch nic ht gegen den 
dauemden Bestand des Amtes; diesel be Ersche inung ist auch in anderen Stiidten, so etwa 
gleiehzeitig in Kassel oder in Eschwege, zu beobaehten ; vgJ . K. A. Eckhardt, Esehwege als 
Brennpunkt (wie Anm. 20) S. 284fT. 

79 1313 Dez. 16, unter den Zeugen : seabini in Lichtenowen . .. ;ferner : Nos veroscabin; in Lichten
owe . .. hane cartam sigillo nostre cMtatas duximus roborandam. UB Dt. Orden (vgl. Anm. 13) 
2 (Hess. Urku ndenbueh 2. Pub!. aus den K. PreuB. SWlSarehiven 19, 1884) Nr. 230 ; AUSlug: 
Siegel, Stadt Liehtenau UB Nr. 3. 

80 Anseheinend zuerst in ei ner Urkunde Landgrar Hermanns von 1399 April 6 : ... vor deme 
amptmann. schulthelssin und rade dase/bis . .. Siegel, Stadt Lichtenau (wi e Anm. 1) UB Nr. 
26. Vg!. di e Li ste bei Krummel . Amter Mel sungen, Spangenberg, Li chtenau und Felsberg 
(wi e Anm. 5) S. 137 r. 
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81 So etwa die Obe rlegungen von Siegel , Stadt Lichtenau S. 23 f., vgl. dazu auch oben Anm. 73 . 
Die AusfUhrungen von A. Blumenstein : Zum Griindungsjahr der Stadt Li chtenau in Hes
sen. -In : 700 Jahre Hessisc h Li chtenau (vgl. Anm. 1) S. 30 IT., der Mittwoch, den 17. Februar 
1266, als Griindungsdatum berechnet, entziehen sich derNachprufung durch den Historiker ; 
aus den Quellen gibt es dafUr jedenfalls ni cht den geringsten Hinweis. 

82 Zusammen mit der Burg Reic henbach und dem OorfVe! meden. 1330 Aug. 28 : ... unse hus 
Rychinbach. Lichtinouwe unse stad unde Vilmede unse doifsunderliche mit oiler guide. gude. ge
richte unde rechte. dye dar zcu gehoren . . . UB 01. Orden 2 Nr. 543; Siegel, Stadt Li chtenau UB 
Nr. 7. 

83 1318 Oez. 26. Vgl. unten mit Anm. 111. 
84 Vgl. oben mit Anm. 67 . 
85 +Siegershausen : Zuers t belegt 1195, vgJ. oben Anm. 15. Krummel, Amter Melsungen, Span

genberg, Li chtenau und Felsberg (wie Anm. 5) S. 69. - Wal burg : Zuerst belegt 1229 April 5: 
UB Kaufungen 1 (wie Anm. 3) Nr. 41. Vg!. oben bei Anm. 31 ; Siegel, Stadt Li chtenau (wie 
Anm. I) S. 297 IT.; W. A. Eckhardt, KonigshofWalburg (wie Anm. 16) S. 298IT. 

86 Mel su ngen : HeB, Hess. Stiidtegrlindungen (wie Anm. 36) S. 71 IT. - Rotenburg : Patze, Lan
desherrschaft in Thliringen 1 (wie Anm. 23) S. 46Of.; HeB S. 170. - Homberg : K. Heinemeyer : 
Homberg in Hessen. Die Anrange einer hessischen Stadt in ihrer Landschaft (Quellen und 
Fo rschungen zur hess. Landes- und Volkskunde 14, 1986 ; auch in : ZHG 90,1984/85, S. 17 IT.). 

87 Vgl. bes . zu dem von Konig Philipp 1205 vermittelten Vert rag LandgrafHermanns I. von Thli
ringen mit dem Abt von Hersfeld K. Hei nemeyer, Ho mberg in Hesse n S. 22. 

88 1298 Apri !25 : O. Grotefend - F. Rosenfeld (Bearb .) : Regesten des Landgrafen vo n Hessen, l: 
1247- 1328 (VeroIT. der His l. Kommission fLir Hessen und Wald eck 6,1, 1929) Nr. 383 und 384. 
Vg!. HeB, Hess. Stiidtegrundungen S. 161. 

89 Delege bei : Grotefend - Rosenfeld, Reges ten der Landgrafen von Hessen I; Orucke in : UB 
0 1. Orden 1 (wi e Anm. 13). Vgl ., auc h zum Fo lgenden, Heldmann, Oeu tschorde nsball ei Hes
sen (wie Anm. 66) S. 32fT. , 41 fT., 62f. ; H.-P. Lachmann: Oer Oeutsche Orden und die Land
grafsc haft Hessen. - In : Oer Oeutsche Orden in Hessen. Ausstellung des Hess. Staatsarchivs 
Marburg, beaTb. von H.-P. Lachmann - H. Langkabel (700 Jahre Elisabethkirche in Marburg 
1283-1983, Kat,lo& 5, 19&3) S. 83f. 

90 1280 Jun i 9 : UB 01. Orden 1 Nr. 380. Vgl. Heldmann, Oeu lschordensballei Hessen S. 44f. ; 
Lachman n, Oer Oeutsche Orden S. 83. 

91 1289 Jan. 6 : UB 01. Orden 1 Nr. 498. 
92 Vgl. Siegei, Stadt Li chtenau S. 36 fT. 
93 1289 Marz 2S : Huius rei testes SUn! dominus de Vyrbach ordinis Theolonice domus • ... Siegel, 

Stadt Li chtenau (wie Anm. I) UB Nr. I ; vgl. oben bei Anm. I. - Vgl. 1294 Juli 27: Nos/rarer Dil
marus de Virbach commendator /ratrnm domus Theutonice in Richenbach . . . UB Kaufungen 1 
(wie Anm. 3) Nr. 81. Ebenso 1300 April 1 (2?): U8 Or. Orden 2 (wie Anm. 80) Nr. 12. 

94 Vgl. Siege! , Stadt Li chtenau S. 19fT., zu +Hoenrode auch Klither, Kreis Wilzenhause n (wie 
Anm. 11) S. 70 (Ho henrode). Die Belege fUr +Hoenrode werden in der Literatur vielfach mit 
denen fLir + Ho mmenrode bei Wellerode (slid!. Oberkaufungen) ve rmi scht ; so bei Siegel 
S. 22, bei Reimer, Ortslexikon flir Kurhessen (wie Anm. 45) S. 240 und bei KUth er S. 70. Das 
bei KUther und bei Reimer genannte Humbenrod in einem angeb li ch 786 vo n Karl dem Gro
Ben ausgestellten, tatsachli ch aber urn 1057 im Kloster Hersfeld gefalschten Oiplom mil der 
Beschrei bung des Zehntbezirks der Pfarrkirche zu Grebenau - DKar. 1 (wie Anm. 28) Nr. 241 
= UB Hersfeld 1,1 (wie Anm. 11) Nr. 19 - ist nicht auf + Hoenrode, sondern aufdas Hommen
rod bei Wagenfurth (an der Fulda sudl. Grebenau) zu beziehen ; Krummel, Amter Melsun
gen, Frankenberg, Lichlenau und FeJsberg (wie Anm. 5) S. 11. 

95 Vgl. Siegel, Sladl Li chtenau S. 20f. 
96 Vgl. die Beisp iei e bei HeB, Hess. Stiidtegriindungen (wi e Anm. 36), zum Plan vo n Hess. Li ch

tenau S. 170. 
97 1272 Juni 22 werden Pfarrki rche und Pfarrer genannt: .. . l oh{anne)m presbiternm. rectorem 

ecclesie de Vortriede . . . Oer Pfarrer beanspruchte den Zehnten der Besi tzungen des Stifts Ger
merode zu +Siegershau se n. Au szug : Urkundenbuch des K!os ters Germerode, hrsg. von l . 
Schmincke (ZHG NF Supplement 1,1 , 1866), Nr. 29 (i rrtUmlich zu 1276 Kal. luli i = lul i I) ; 
Regest : Huyskens, Klosterarchive I (wie Anm. 1) Nr. 900. - Die Angabe von Classen, Kirchl. 
Organisation Althessens (wie Anm. 25) S. 206, di e Kirche werde schon 1220 erwiihnt, geht 
oITenbar au fLandau, Hesse ngau (wie Anm. 46) S. 103 zurlick; ein Quellenbeleg konnte dafUr 
bi sher ni cht ermittelt werden . -Zur Kirchengeschi chte von Hess. Lichtenau s. neben Classen 
auch Siegel, Stadt Lichtenau (wie Anm. I) S. 133 fT.; G . Heyner : Ki rchengesc hi chtliches Uber 
Hess isch Lichtenau . - In : 700 Jahre Hess isch Li chtenau (vgl. Anm. 1) S. 205 ff. 
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98 1294 : dominus lohannes Winu plebanus in Lichlinowe. UB 01. Orden 1 (wie Anm. 13) Nr. 575; 
Auszug: Siegel , Sladt Li chtenau VB Nr. 2. - 1294 Juli 27 und 28 : Johannes plebanus in Lichlen
owe. UB Kaufungen 1 (wie Anm. 3) Nr. 81 und 82. 

99 Warmund : 1304 Mai 22 ; VB Kaufungen 1 Nr. 103. - Ortwin : 1313 Dez. 16 ; UB Dt. Orden 2 (wie 
Anm. SO) Nr. 230, Au szug: Siegel, Sladt Li chtenau UB Nr. 3. 1320 Dez. 7; UBKaufungen I Nr. 
149, Auszug: Siegel Nr. 4. 1321 Aug. 18 ; UB Kaufungen 1 Nr. 151. 1322 Juni 20; ebenda Nr. 154. 
1330 Nov. 25; UB 01. Orden 2 Nr. 550, Siegel Nr. 8 (her Ortwyn der parTer). -1340 Jan. 18 wird 
ein Vizepleban Zll Lichtenau erwiihnt: UB Germerode Nr. 103; Regest : Huyskens, Kloster
archive 1 Nr. 1000 ; AUSIUg : Siegel Nr. 10. 

100 1354 April 29 beurkundete Landgraf Heinrich 11. di e Auss tattung des scho n geweihten, aber 
bi sher noch nicht doti erten Marienaltars in ~ecl~sia parroehiali ~iusd~m opidi durch einen 
Li chtenau er BU rger. Druck : Siegel, Sladt Li chtenau UB Nr. 17. - Ein Patrozinium ist Hirdi e 
Kirche nicht Uberliefert, doch folgert Classen, Kirchl . Organisation Althessens S. 206 aus 
dem Siegel des Pfarrers Heinrich Huppuff, daB es sich urn eine Katharinenkirche handelte; 
Abbildung des Siegels : Siegel, Sladt Lichtenau Siegeltafel 2 Nr. 6. 

101 (1388-1391] stifleten Burgmannen, Biirgermeister, SchoITen und ganze Gemeinde der Sladt 
Lichtenau zum Seelenheil all er auf dem Fri edhof dieser Kirche (in cimit~rio ~ecl~si~ infra
serip/~) BestaUeten und noch zu Bes tattenden einen Alta r in der Kilianskirche vor den 
Mauem der Stadt (in ~ecl~sia sanel; Kyliani ~xlra murosopidi Li~ehttnowe), "die einst die Mut
terkirche der Sladtpfarrki rche gewesen sein soW' (qu~ ~ecl~sia olim ~ss~ die~balurmat~reecle
sieparroeh;alis in Liechtenowe) ; der Patro nat der Kilianskirche Sland wi e der der neuen Sladt
kirche dem Landgrafen zu. Siegel, Sladt Lichtenau UB Nr. 22 ; zur Datierung W. A. Eckhardt, 
Li chtenauer Ratsve rfassung (wie Anm. 42) S. 51 Anm. I. 

102 Zum Namen Suck, Vo n der "Lichten Aue" (wie Anm. 10) S. 38 f. ledoch bedeutet liehtim Mit
telhochdeutschen neben "hell, strahlend" usw. ebenso "kahl van Baumen"; vg! . M. Lexer : 
Mittelhochdeutsches Wo rterbuch (341974), Nachtriige, bearb. von U. Pretzel (1974) S. 422. 

103 1289 Marz 25, vg! . oben Anm. I. Abbildungen des Siegels bei Siegel, Sladt Li chtenau (wie 
Anm. 1) Siegellafell Nr. 2 ; HeB, Hess. Stiidtegri.indungen (wie Anm. 36) nach S. 176 Abb. c; 
W. A. Eckhardt, Lichtenauer Ratsverfassung S. 48. 

104 Siegel, Stadt Li chtenau S. 24. 
105 1229 April 5: vii/a Wa/berge. UB Kaufungen 1 Nr. 41. 1308 Sepl. 28 : Ludowieus de Wa/bereh . 

Ebenda Nr. lIO. Wei tere Namensformen bei Kiither, Kreis Witzenhausen (wie Anm. 11) 
S. 138. 

106 W. A. Eckhardt, Konigshof Walburg (wie Anm. 16) S. 304. 
107 Krummel , Amter Mel sungen, Spangenberg, Li chtenau und Felsberg (wie Anm. 5) S. 66. 
108 Darauf weist HeB, Hess. Stadtegri.indungen (wie Anm. 36) S. 160 hin. 
109 Kiither, Kreis Witzenhausen S. 137f. Vg! . die folgende Anm. 
110 So 1308 Sept. 28 flir Wal burg : Ludowicus de Wa/tbereh. UB Kaufungen I Nr. Ill. Mit dieser 

Ausnahme zeigen di e Belege Hir Walburg anscheinend iiberhaupt keine, die fUr +Walbach 
und die WalbachsmUhle erst seit dem 16. lahrhundert auch Narnensforrnen rnit Waldl t-. 
Deutli ch handelt es sic h bei Wo /- urn ein vo n Wa/d- verschiedenes Bestimmungswo rt. 

III 1318 Dez. 26. Ausf. SLA Marburg, Urk. Stifl Kaufungen Dep. Abbildungen : Siegel, Stadt Li ch
tenau (wieAnrn. 1) Siegeltafell Nr. 3 ; W. A. Eckhardt, Lichtenauer Ratsverfassung(wieAnm. 
42) S. 48. Zu den Li chtenau er Stadtsiegeln vgl. auch K. E. Demandt - O. RenkhoIT(Bearb.): 
Hess isches Ortswappenbuch (1956) S. 43. 

112 Oerartige Namenswechsel s ind auch andemo rts zu beobachten . So gab der Abt von Fulda 
dem Orte Soden (heute Bad Soden-Salrniinster, Main-Kinzig-Kr.) 1296 das Stadtrecht und 
zugleich nach der benachbarten Burg Stolzenberg den neuen Namen Stolzental. Ooch schon 
1299 setzte sich wieder der altere Name Soden durch. Reimer, Ortslexikon Hir Kurhessen (wie 
Anm. 45) S. 447. vg] . 5. 460. 

113 1342 Marz 10 : ... pro viginti octo mareis puri orgenti ... iud~is in opido Lythinnowe pagatis ... 
UB Dt. Orden 2 (wie Anm. 80) Nr. 717. 

114 1352 Marz 2: Siegel , Stadt Lichtenau UB Nr. 14. 
115 1330 Nov. 25 : Unde wer di burgman unde sch(/Jenen d~rselbin Slal zu Leith inauw~ . .. UB 

Dt. Orden 2 Nr. 550; Siegel, Stadt Li chtenau UB Nr. 8. 
116 Vg! . o ben mit Anm. I. Sie werden mit anderen Adligen, vermutlich ebenfalls Burgmannen, 

vor Biirgenneister und SchOffen bzw. Ratmannen auch 1294 genannt - UB 01. Orden 1 (wie 
Anm. 13) Nr. 575; Auszug: Siege!, Stadt Li chtenau (wie Anm. I) UB Nr. 2 - , danach Heinrich 
allein. Vg!. die Belege bei Siege!, UB. Zu den Lichtenauer Burgmannen s. Siegel S. 88 IT. 

117 K. Heinemeyer, Gri.indung der Stadt Miinden (wie Anm. 19) S. 179. 
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118 Nachtragli ch erri chtete nur voriibergehend Landgraf Hermann 11 . wohl urn 1385 innerhalb 
der Stadt eine Burg, die er selbst wieder beseitigen lieB. 1414 Okt.16gab dann sein Sohn Land
graf Ludwig I. den Btirgern die daflir eingezogenen Hofstatten zuriick. Siegel, Stadt Li ch
tenau UB Nr. 38. 

119 In der in Anrn. 114 zitierten Urkunde: in den gerichrin rzu Richinbach und rzu derLychrenawe. 
Zurn Gerichtswesen s. Siege!, Stadt Lichtenau S. 48ff. 

120 Urn 1490. Siege! , Stadt Li chtenau S. 86, 246, 285r. Zur Geschichte des Arntes Krurnme!, 
Amter Me!sungen, Spangenberg, Lichtenau und Fe!sberg (wie Anm. 5) S. 66ff., Listen der 
Bearnten S. 136ff. und Demandt, Personenstaat (wie Anm. 75) 2 Index S. 1209. 
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