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Das hessische Wappen zur Zeit Heinrichs 11, 

(Zu dem Til e lbild e von 0110 Ubbelohde.) ') 

Von 

F. Kuch. 

Das W appen der hessischen Landgrafen aus de m 
Hause Brabant ist bekan ntlich nichts andcres als das 
Wappen der von ihnen beerbten Landgrafen von ThU
ringen. Auf die Abstammung von diesem Hause grUn. 
dete Sophie von Rrabant, die Tochter Ludwigs IV., die 
E rbansprUche fUr ihren Sohn. Wieviel von dem thu
ring ischen E rbe sie und H einrich das Kind im Verlaufe 
der K ampfe mit den W ettinern und dem Mainzer Erz
stift erstrebt haben, ist fOr die ErOrterun g der Wappen
frage ohne Belang 'J. D enn wenn auch gerade bei strit
tigem Erbe de r g rOLl te W ert auf die FUhrung des Wap
pens gelcgt wurde, w en n sehr oft das ererbtc vaterliche 
W appen au fgegeben und das an dem neuen erworbenen 
od er e rstrebte ll B esitz haftende S) angenommen wurde, so 
gab es doch fu r das gesamte Erbe der Ludowinger nur 

1) Die folgenden Zeilcn sollen nichl eine erschopfende Darstel
lung tiber Entstehung und Entwicklung des hessischen Wappens cut
haiteD, sondern nllf eine ErHiuterung sein zu dcm von Olto Ubbelohde 
geschalTenen Titelbilde. - Au( HolTmeisters ganzlich verallele und an 
Mi8\TcrsUindnissen reiche Abhandlung 'IHislorische Enlwicklun~ des 
Kurfi.irstl . Hessiscben Gesamml-Wappens I (Zeitschr. 4 S. 1 fT. una be
sonJers erscbienen Kassel 1844:) verweise icn nur des Titels wegen. 

t) Vgl. K. Wenck, Geschichle der Landgrafen und der Warlburg 
als fUrstli cher Residenz, in dem Wartbur~werk (Berlin 1907) S. 222 rr. 
(mit den Anmcrkungen auf S. 705) und die dort ange~ebene Literalur. 

' ) Vgl. ligen, Die WesWUischen Siegel des Mltlelalters )'Ieft 4-
Einl. Sp. 11* IT. j Ders., Zum Hantgemal (Mitl. d. lnstil. r. Osterr. Ge
schicbts forschun~ 28 S. 065 fT.) j KUch, Die Entwicklung d. berg. Wapp DS 
(8 eitriige z. Gescn. d. Niederrheins 15 S. 17 ft.). 

Zeltlo br. B d. u . I 
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ein einziges '''' appen: den blauen Schild mit dem rot-weiJ3. 
gestreiften Lowen und den mit den bIatterbesteckten Buffel
hOrnern gezierten H elm. Alle Pratendenten urn die thu
ringische E rbschaft nahmen deshalb dieses W appen an 1). 
Auch S ophie von Brabant gab in dem Siegel, das sie als
bald nach dem Tode ihres Gemahls anfertigen liel\ '), ihren 
ErbansprUchen deut1jchen Ausdruck. Zwar das V order
siegel ' ), das sie fOhrte, enthalt nichts heraldisches, sondern 
das Portrat cler zur Jagd reitenden Flirstin, und bezeichnet 
sie in der Umschrift als Tochter der h. Elisabeth und 

• 

Herzogin von Brabant, aber das kleinere RUcksiegel ent-
ha lt einen Schild nicht mit dem Brabanter, sondern mit 
dem Thiiringer Lowen '), wahrend die U mschrift ihr zu
gleich den Titel "Herrin von H essen" g ibt. 

Seitdem is t dieser Schild das Hauptwappen von 
H essen geblieben. Sophiens Sohn , H einrich das K ind, hat 
zun achst ke in e igentlich wappenmaJiliges Siege I gefuhrt. 
I n sein m 17. Lebensjahre urkundet und siegelt e r zum 
ersten Male allcin 5). Er bedient si ch ei nes sogenannter. 
Jugcndsiegels, ei ncr Gcmme mit einem laufenden LOwen 
in naturalis tischer D arstelllll1 g 0). Zwar hat der Kiinstler. 
der dicses ziemlich kl einc iegcl geschnitten hat, in keiner 
Weise die Str ifung " ngedeut t ' ), a ber wir dUrfen doch 
mit icherhe it ann chmen. daIJ der LOwe auf das thi.l~ 
ring ische, nicht auf das brabantischc W appentier hinweist 8), 

I) Oas Nahere bei Posse, I1 eraldik und Sphragistik der Wettiner 
(in dem Werke "Die Siegel der Wettiner und der Landgrafen van 
Thiiringen" etc.) S. 9 fT. 

I) O. Groterend, Regesten der Landgrafen von Hessen Nc. 13. -
Sophiens Gemahl Herzog Heinri ch 11. von Brabanl war am 1. Febr. 
1248 gestor hen. Am 20. Mtirz desselben Jahres siegelt Sop hie mil dem 
neuen Siegel ; vgl. Grotefend Nr. 14 , wo aueh die Angaben Ober ihre 
Titulatur zu vergleiehen sind. 

' ) Abgebildet bei Posse, Die Siegel der Wettiner, Tal. XV 3. 
f) Posse a. 11. O. Taf. XV 4. Die Slreifun~ des Lowen isl Ilur 

den besser erhaltenen Exemplaren ihrer Siegel (vgl. die Siegelangaben 
in Grotefends Regesten) deutlieh erkennbar. 

!» Grotefend a. a. O. Nr. 70. 
") Abbildung bei Wy6, Urkundenbuch del' Deutsehordensballei 

Marburg Bd. 1 Siegeltafel Nc. 11. 
') Wahrseheinlich hat man sogar nur eine sebon vorhandcne, 

antike Gemme benutzt und nur einem herumgeleg len 1t'l ctall streifen 
die Umschrift hinzugefUgt. 

") Rommel, Geseh. von Hessen 2 Anm . S. 25, 5 will mi t seinen 
dort genanntcn Gewithrsmannern in diesem natu ral is ti seh dargestellten 
und sehon deswegen nieht gestreiften Lowen "den al ten brabanlischen, 
lluf seinen 4 FOileD s tehenden Lowcn, del' besonders durch einen 
zwisehen den Hinterbeinen gekrii mmten Sehwanz kenntlich" sein soil , 
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wie sich l-Ieinrich a uch in der Siegelumschrift als IIl -1cinrich 
von T hOrin gen, Bruder des H erzogs von Brabant" be
zcichncn I:i~t. Zum ersten Male, soweit die e rhaltenen 
Q uellen e rkenn en lassen, im J uli 1269 ') siegelt er mit 
dem g ro13en R eitersiegel, auf dem er den tharin ger LOwen
schild a m A rme und den I:Ielm mit den BaffelhOrnern 
auf dem H au pte tragt . Auch die Siegel seiner Nach
komm en, mOgen sic nun R eitcrport rats enthalte n, den 
Lowenschild allein und in Verbindung mit dem H elm, 
od er das W appentier frei im Siegelfelde, schlie13en sich 
mit ganz geringfag igen Ab\veichungen oder ZusMzen 
dieser auf das tharingische Wappen zurilckgehenden Dar
steUun g a n. 

Will man daher die Einzelheiten des hessischen 
W appens, vor allem die Tingierung von Schild und Helm
zieT, naher untersuchen, so wird man auch hier van dem 
thtiri ngischen Vorbild ausgehen mtissen. Als Q uellen hier
fa r dienen e inmal die Siegel'), dan n aber der O rig inal
schild des Landgrafen K onrad Ct 1240) in der Elisabeth
kirche zu Marburg S) und schlieJillich die W appenbeschrei
bungen H erborts von Fritzlar und K onrads von WOrz
bu rg ' ). J en er gibt in seinem vor 1210 verfalilten Lied 
van Troy e dem H erkules "einen schilt van lasureu

, in dem 
man sah "cinen lewen glizzen von raten und von wizzen", 
und Konrad von Warzburg Ct 1287) beschreibt a ls das 
W appen Albrechts von Tharingen, des Sohnes H einrichs 
d es Erlauchte n, "einen schilt von lasur bla, dar Ul man 
verre g lenzen da sach einen }ouwcn vlentlich. D eT het 

erkennen . Das ist unricbtig. Auch der lhUringische L6we wurde 
gelegen llich lllufend da rgestel1~ so auf ~er Kopfplalte am Grabmal des 
Landgrafen Konl'ad (t 1240) ID del' Elisabelhktrcbe zu Mal'bul'g (vgl. 
KOch in Zeitschl'. 36 S. 163), del' allerdings hel'aidisch stili sie rl und 
i n rolgedess:~n auch rot und weiB gestreiil is t. Vg!. auch die vorige 
Anm. - Ubl'igens nenn t si ch Heinrich nicht, wie Rommei a. a. O. 
angibt, "dux Brabantiae j

" sonde rn "Henricus de Toringia, (rater ducis 
Brabantie" (wie weiter uolen ausgefiihrt isl), was gerade filr den Thii
ringer Lowen ' spricht. 

1) Grolefend a. a. O. Nr. :1 35. - Die Urkunde fUr das .K.losler 
Ahnaberg vom 26. Mlirz 1263, an del' bereils das Reilersiegel Heinriehs 
hangt (Grotefend Nr. 7i» , gehort nicht in dieses Jahr, sei es nun, daB 
eine Faischung, wie Grotefend annimmt, vorliegt, oder ein Verse hen 
in del' Datierung. 

') Posse a. a. O. Tar. 11-15. 
3) Warnecke, Die rnittelalterlichen heraldischen Kampfsehi lcl e 

in del' St. Eli sabethkirche zu A'larburg (Berlin 18fW.), S. 22 Taf. 1. 
~ ) V~l. Posse, Sphl'agistik und Herald ik del' Welliner S. 10 fr., 

dem ieh die hie r angefUhrten Zilate entlehne. 

• 
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dar in g estreeket sieh vil g ar ni eh slme r ehte. R ot unde 
wiz stuckehte was er von herml n und van keln u

, 

Mit dieser Blasonierung stimmt der erwahnte S ehild 
des Landgrafen K onrad iiberein. Er ist von leuehtendem 
Kobaltblau und der Lowe ist aehtmal ' ) rot und weiftl 
sehrag g estrei!t. Hin zuzufiigen sind Einzelheiten, die den 
Diehtern und wohl aueh den H eraldikern dieser Zeit un
wesentlich erschienen. Zunachst die J{rone, die, wie die 
Nagelspuren e rkennen lassen, urspriln g lich vorhanden 
war '), die rot aufgemaIte Zunge und die g elb gemalten 
Krallen. 

DaJil diese Wappenform von den hessisehen Land
g rafen aus dem Brabanter H ause mit allen Einzelh,eiten 
iibernommen word en is t, zeig t der praehtvolle T otensehild 
des Landgrafen H einrich 1. ' ). Auf dem mit K obaltblau 
bemalten Grunde, den das dureh die Durehbreehun gen 
d urebschimm ernde Gold noeb leuehtender erseheinen Ji eftl , 
erhebt sieh der ebenfalls aehtmal r ot und silbern ' ) - dies
m al wagrecht - gestreifte LOwe in charakteristischer Sti~ 
Jisierung, ohne Zun ge, mit Totem R achen. Krone, Zahne 
und Krallen si nd golden gemalt. E s ist dies der Schild, 
den sich Ubbelohde in seiner W appenzeichnun g ZU Ill Vor-

I) Wader nur d ie Anznhl der SLrcife n, noeh nuf den Beginn der 
Streifung mit Hot. \Vi man s ic all crdi ngs n icht n Ul' bei den h ier 
zitie rLen Wttppcnbcschl'cibu ngen, sondern nu ch aur den TOLenschilden 
und im Wil lchalmcodcx von 13H4, findel, haben die alten Herald iker 
anschcincnd WCI'l ~el e~ l. Die Zahl acht ist naturgema6 aus fort
gesctz ler 'l'eilu ng hervol'gcgnngcn, Aber man fi ndel auch eine andere 
l'eilung (vg!. die Abbildung bci Posse, I-I eraldik elc. S. 10). Auf den 
Siegeln, wclchc cine Tini:\ icrung nndeulcn, Ji eMe man cs, mi t WeiB 
zu beginncn, wnhrschoinl ich nus I'ein tcclmischcn GrtindE'.n. Rot wurde 
durch erhabcnc, schmffie rLc Dal'stcll ung angedcutet. 'Begann man mi l 
Rot, so war cs sch wieri~ , hierbei auch noch die feinere Model1ierung 
des Kopfes zu bcrU cks ichtigen. 

I) Vg!. die Bcschrcibung bei Warnecke a. a. O. - In den sphra
gisti schen Quell cn der tiltc ren Zcit ist de r thliringiscbe Lowe meistens 
ungekront. Am Grnbmal des Landgrafen Konrad (Zeitschr. 36 S. 163) 
ist der Reiiefiawo auf dcm Schilde am 1"1lBende gekront, wahrend de r 
aufgemaHe La we zu lHi.u pLen ungekront ist. 

8) Warnecke a. a . O. Taf. 2 u. 3, Beschreibung S. 24 fT. Vg!. 
meine Bemerkungen in Zeitschr. 36 S. 212, wo dieser von Warnecke 
.,Heinrich dem Junker van Thiir ingen" zucrkannte Schild vielmehr 
Heinrich 1. zu~eschri ebc n wird. Dieses besonde rs prachtig ausgefii hrte 
Prunkstlick wlrd n ich t dem vor dem Vater in bedeutungsloscr Lage 
gestor ben en Prinzen, sondern einem regierenden Flirsten zuzuweisen 
scin, wahrscbeinlich also dem ersten hessischen Landgrafen, Heinrich 1. , 
selbst. 

4) Silber und WeiE sind in der Heraldik bekanntlich gleichwertige 
Farben. 

• 
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bilde genom men hat. Der Klinstler hat sieh eng a n sei ne 
VOrlage angelehnt, nur die fabelhaften Tierfi g uren, die da r t 
zwischen den R anken des Grundes hervorblick en, ha t er , 
um eine ruhigere Wirkung zu erziele n, weggelassen I). 

Wie steht es nun mit dem zweite n Teile des thli
r ingiseh-hessischen W appens, mit . dem H elme? U nsere 
aItesten Quellen, die Siegel der Ludowinger, zeigen den 
anseheinend sehmueklosen H elm, oh ne Helmdeeke und 
Kleinod . Die Entstehung dieser beiden Zutaten des H elms 
ist hauptsachlieh wohl auf das Bedlirfnis zurlickzuflihre n, 
den nliehternen und unschonen T opfhelm zu sehmlick en . 
Hierzu diente zunachst die sich ursprlinglich eog an de n 
H elm anlegende und dessen vorderen Teil vom Sehsehlitz 
ab warts frei lassende H elmdecke. S ie war, \Vie der Waffen
rock, die Pferdedeek e und andere T eile der ritterlichen 
Ausstattung, van der Farbe des Sehildes, dessen Bild sieh 
auf ihT wiederholte. W enn dies auf unseren sphragistischen 
Quellen in der R egel nicht zum Ausdruck kommt, so liegt 
cs an der Schwierigk eit, auf ein er so kleinen F lache ein 
nicht immer ganz einfaches \V'"appen kenntlich zu machen, 
und so verzichtete man lieber ganz auf dessen Darstel
lun g '). Aueh wenn, wie bei den Helmsiegeln, die MOg
lichkeit vorhanden war, den H elm in groJ3erem F ormate 
a ls auf den R e itersiegeln nach zubilden '), lOgen die.Siegel
stecher es vor, lieher die Falten der H elmdeeke reeht 
schOn zur Geltullg zu bringen, als daf3 sie versucht batten, 
ihre Tingieru ng. den wappenartigen 1nhalt, darzustelle n . 

Das den Topfhelm verschOnende und seinem Trager 
c in stattli cheres Aussehen verleihe nde H elmkleinod brachte 
dagegen ganz neue, vom eigentlichen W appen versehie
delle F ormen mit si ch, teils weil ma n das Wappenbild 
nicht abermals wiederholen wollte, teils \Veil dies technisch 
un moglich war. D all bereits die Thliringer Landgrafen 

!} Oer Schi ld Heinrichs 1. isl zwar e lwas alter, als die J3M 
entslandene Miniaturmalerei des Wappens, an die sich die Zeichnung 
angeJehnt hat. I-I einrich starb am 21. Dezember 130AJ der Schild wird 
also 1309 hergestellt sein. Oa aber die Form des unten naher .bo
schriebenen Helms beroits in dem Reitersiegel Oltos im zwei ten ,Iahr
zehnt des 14. Jah rh undel'ts vorkommt, ist es bercchli~t , jenen Schild 
und dies~.n Helm in einer Wappendarstellung zu veremigen. 

t) Uber die Helmdecke vg!. Kuch, Entwicklung des bergischoll 
Wappens (8 eitriige z. Gesch. d. Niederrheins 15) S. 13 fT. 

3} Wappensiegel (Schild mil Helm) werden von den nicht rCKio
renden Landgra(en des 14. Jahrhunderts benutzt. Helmsie~ I nllol n 
ycrwenden verschiedene Sladte Welsberg: Kirchhain , Marbll rs) (li lt 
Haupt- od er Sekretsiegel. 

• 
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die mit Lindenlaub ' ) besetzten Buffelhllrner gefilhrt haben, 
k Onnen wir mit Wahrscheinlichkeit daraus entnehmc n, daB 
sowohl d ie W ettin er ') als der Sohn der Sophie von Bra 
b'ant ihn a ngenommen haben. WiT k e nn e n sogaT sein e 
Tingierung a us der sehon erwahnten Slelle K on rads van 
Wiirzburg: ,,sin h elm waz rnit zwcin hornen gezie ret wol 
in fiirsten wls, diu lu~ten beide silberg rls, und heten 
schone sich gebogen: Uz in geslozzen und gezogen va n 
golde louber w a renl<, Die H Orne r stehe n in all~n alteren 
Darstellungen seitlich am H elm, ohn e daJ3 der U bergang, 
\Vie in spaterer Zeit, dUTch cine H elmkrone vermittelt 
wurde. Vielmehr verdeckte das Helmtuch den Mecha
nismus, dUTch den die H orner an den Helm befestigt 
waren. Dber die Farbe n dieses Helmtuchs lalilt sich aber 
auch der Dichter nicht aus. 

In diese Lucke t ri tt nun e ine Quelle besonderer Art, 
ein Miniaturbild, das alle Einzelheite n des hessischen W ap
pens in sorgfaltiger AusfOhrun g e rkennen lai3r, entstanden 
a m h essische n 1-:10fc und daTum als a uthentisches Bcweis
stUck allzusehc ll, zuglcich die a lteste farbige Darstellun g 
des h essischc n Gesam tlVappe ns ubcrh au pt. III der Wille
h ahnha ndschrift der K asselcr L andesbibliothek 3) is t in der 
e rstcn Ini tiale des ers tc ll B1attcs Lalldgraf H einrich n. 
knieend abgebildct. wie er ZlI de m iibc r ihm in d er Man
dorla throne nde n Christlls bCle l. Ncbcn ihm befi lldet sich 
eine Darstcllung des hessischen W a ppens, Schild lIlld H elm. 
Am Ende der H andschrift (BI. 395 ,) ist b ezellgt, dalil 
Landgraf H einri ch im Jahre 1334 fur sein en Haf diese 
H andschrift hat herstellen lassen, und wir durfen schlieJ3fm, 
dalil auch alsbald mit der Anferligllng der Miniaturen be
gonnen worden ist, urn so mehr a ls auch Tracht und Be
w affnun g in de n Bildern der vollsUlndig ausgefiihrten 
ers ten drei Lagen der Handschrift') in die angegebene 

1) Man bezeichnel die an den Hornern befestigten Zweige mil 
gewobnlieh drei Blattern in der Rc¥e] a]s Lindenzwcigc. Es ist aller
din~s zu bemerken, daD ein Notanats instrument Yom Jahrc 14-V2 in 
einer Besehreibung des Siegels Heinriehs 11. die Bl iitter al s Uirken
bliitter bezeichnel (Arehiv fu r hess. Gesch. u. Altcrtumskunde lo. 
S. 437). 

J) Posse, Heraldik .. der Welliner S. 11. 
' ) Ieh verweise auf die neuestc Abhandhmg fiber den Miniatllrcn

sehmuck dieser Handsehri ft yon H. Kau tzseh, Ein fieitrag z. Geseh. 
d. deutschen Malcrci in d. ersLen BlUfle des 14-. Jahrh. (Kunstwissen
schaftl. Beitrage August Schmarsow gewidmet) Leipz. 1907, S. 73 fT. 

' ) Die ersten drci Lagen der Hsehr., BI. 1- 2H (das erste Blatt 
der ersten Lage fehIt ) sind vollsUindig ausgefUhrt , die ersten vier 
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Zeit vortrefflich passen. Es ist eine aul3erordentlich fe in e 
und sorgfaltige Hand, der wir diese Kunstwerke ' und da
roit unsere Wappendarstellung verdanken 1). Diese hat in 
der Gesarotanordnung auch Ubbelohde fOr unser Titelbild 
zpm V orwurf gedient, \venn auch im ein zelnen schon aus 
technischen Grunden eine nahere Anlehnung an die Mi
niatur untunlich \var. D er Kiinstler hat mit Recht eine 
g rol3ere Annaherung- an die Wirkli chkeit unter Benutzung 
authentischer Vorbilder erstrebt. 

Der Lilwenschild des W appens in der VJ'illehalm
handscbrift entspricht in allem wesentlichen den oben er· 
wahnten Darstellungen, vor aHem dem Totenschild H ei l1-
richs I. Das W appentier ist, wie dort, gekront und acht
mal wagrecht rot und wei13 gestreift, nur hat der Miniatur
maler fOr die Krallen nicht Gold, sondern Weil3 verwandt. 
In die von dem Lowen frei gelassenen Teile des Schildes 
hat er mit helIerem B lau ei n B lattornament, wie er es 
auch sonst fur Hintergrunde mehrfach verwendet, einge
zeichnet. 

Den H elm hat er ganz en face dargestellt. Es ist 
ein durchweg vergoldeter Topfhelm der spateren Form, 
der sich vom Sehspal! aufwarts ziemlich stark verjungt 
und dessen leicht auswarts gebogene Scheitelplatte infolge 
dessen nur von geri ngem U mfange ist. E r bildet so be
rei ts die Dbergangsform zum Kubelhelm. Der aus einem 
besonderen Stuck hergestellte schildfOrro ige Gesichtsteil, 
der die kreuzformigen und runden Luftlocher enthalt, lauft 
von den Schlafen nach dem Kinne spitz zu. Die Linie· 
vom ](i nl1 zu r Stirn e ist dUTch eine schmale, oben in 
e incm Dreiblatt endigende Schiene verstarkt; auch die 
Sehspalt n si nd du rch verstarkende Eisenschienen ein
gerahmt. Es ist dies cin e H elmform, \Vie sie nieht nur 
der K Onstle r der vVill ehalmhandschrift in verschiedener 
Stellung und F~irbung 2) anzuwenden hielt, sondern \Vie 

Bilder der vierten La~e hat eino zweito Hand gemall, dann falgen 00-
vollendete, ans'cheinend wiedcr von def crslen Hand slam mcnde Bilder. 

1) Die ursprlingliche Absicht, dicsen Band mil ei ncr farbigen 
Reproduktion des Wappens zu schmucken, rnufite aus lechnische,n 
GrU nden wieder aufgegeben werden. Ubbelohde hat versucht, die 
verschiedenen Farben in sciner Federzeichnung wiederzugeben, hat 
sich aber mil Reehl nieht an die Ubliche Schraffierungsweise, die un
ku nstlerisch gewirkt haUc, gehallen. 

t) Diese Farbung ist aber slets eine metallische, eine eigent
li che Bemalung fiodet man nieht. Die Helme sind entweder slahlblau 
odef schwarz mil versilberlem Gesichlslei l, oder, wie hier im Wappen 
des Landgrafen Heinrich, vergoldet. 
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sie auch in den Siegeln der Landgrafen seit Otto (1308 
bis 1328) bevorzugt wird. 

Die sichelformig gebogenen kraftigen BilffelhOrner 
sind wie das an je sieben 1) Zweigen hangende Linden
laub vergoldet; und hier besteht ein Gegensatz nicht nur 
zu der oben angefilhrten Beschreibung Konrads van W!irz
burg, sondern auch zu dem Gebrauche der spateren Zeit, 
die zwar das Laub golden, die HOmer aber silbem zu 
tingieren pHegte. 

Van besonderem Interesse ist schlie13lich die Helm
decke, ein nach beiden Seiten f1atterndes blaues, rot ge
futtertes Tuch, auf dessen AuJ3enseite zweimal, einmal 
links und einmal rechts, das Wappentier, der achlmal rot
weiJ3 gestreifte L5we, angebracht ist. Es ist dies aber
mals ein B eweis fur die sehan erwahnte Annahme, daJ3 
ursprGng lich auf dem Helmtuche das Wappen dargestellt 
zu werden pHegte . 

Das h essische Wappen hat im Laufe der Zeit man
cherlei Umgestaltungen und Zusatze erfabren. Die ur
sprilnglich ein einfaches ilber den Helm gelegtes Tuch 
darsteUcnde Helmdecke wurde am unteren Ende gezaddelt, 
dann tie fer ausgesehnitten und schlie13lich in cin der je
weiligen S lilform entsprechendes Rankenwerk aufgelost, 
soda13 cs unmoglich wurdc, die L5wen auf den Seiten an
zubring en. Auch ihrc Tingierung anderte sich. An Stelle 
der dem Schilde entnommenen blauen F arbe und dern 
Rot des Futters traten die F arhen des W appentiers: R ot 
f!ir die Au13en-, Wei13 fUr die Innenseite. 

Durch den Landerzuwachs seit Ludwig I. ist auch 
der Schildinhalt und die Zahl der Helme vermehrt warden . 
lmmerhin bildet die Darstellung aus der ersten Halfte des 
14. J ahrhunderts, wie sie uns durch den Miniator der 
Willehalmhandschrift ilberliefert und durch Otto Ubbe
lohde nahe g ebracht ist, ein ebenso einzigartiges \Vie zu
verlassiges Zeugnis fGr die imponierende Einfachheit und 
FarbenschOnheit des ersten hessischen Fursten- und Landes
wappens. 

1) Die Zahl ist jedenralls bedeulungslos. In unserem Titelbi lde 
sind die Horner Dl1r mil je 6 Zweigen besteckt. 

. =. . 
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