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Zur L age des Konigshofes in Bergen. 

Von 

H. Bingemer. 

Mit 2 Skizzen. 

Frankische Hof- und Befestigungsanlagen des fruhen 
Mittelalters sind in beiden Hessen und besonders im Unter
rnainlande bisher nur gaoz vereinzelt nachgewiesen warden; 
die Sparlichkeit der schr iftlichen Queilen und die fruhe 
Zersplitterung des Konigsgutes erschweren die Auffindung I). 
Die nachfolgende U ntersuchung ist das Nebenergebnis von 
Rek onstruktionsarbeiten an Gernarkungs- und Dorfbildern 
des ausgehenden Mittelalters. Sie hat die brtl iche An
setzung eines Konigshofes (curtis) in Bergen, also auf dern 
Boden des alten Fiskus F rankfurt , zurn Ziele. D ie Dar
steUung wird den Weg wahlen, den die Nachforschungen 
genommen haben . 

1) AusftihrL Nachweise O. Bethge: Bemerkungen zur Besiede
lungsgeschichte des Untermainlandes in friihmiltelalterlicher ZeiL 
Jahresbericht der Humholdtschule zu Frankfurt a. M. I. Teil 1910/11. 
S. 27-40. V gl. .uch S. 16 u. 24. 

Die Hiihnerburg bei Cronberg erscheint aIs rein frankische 
Anlage nicht vollkommen gesichert. Vergl. dartiber Nass. Annal. XLI. 
1910. S. 1 fT. Aufn. u. Grabg. Ch. L. Thomas', VergL auch K, Schu
macher, Mat. zur Besiedelungsgeschiehte Deutsehlands , Mainz 1913, S, 66, 
144 j von derns, "Btirg" bei Gro.l3-Eieholzheim im 0, Mannh. Geseh. 
Bl. IV (1903) j rerner Seehof bei Lorsch in der Mainzer Zeitschrift V 
(1910) S. 197. S. auch S. 127, Anm. 6. Die von O. Bethge J. T. S. 10 
angeftihrte curbs stidostl. Marburg a. L. sind wohl die "Hore" bei den 
Drei-Hausen. Lit. dartiber: Systemat. Verzeichnis d. Zeitschrift, Kassel 
1912, bearbeitet v. H. Legband, S. 32, 33, ferner CorrespondenzbI. d. 
Gesamtvereins 1883, Nr, 3. K. W. Justi, Die Vorzeit, Marburg 19'28, 
S. 453: ein brauehbarer Plan von Seibert; rerner K. Zoppritz im 
Zweiten Jallresbericht d. Oberhess. Vereins f. Loealgeseh., Gie.l3en 1881, 
S. 96~99 roit sehonem Plan. Naeh allem steht del' Charakter del' 
Umwallung noeh nieht fest. -ober das Reiehsgut hier Sehenk zu 
Sehweinsberg im Archiv f. hess. Geseh. Xlll; K. Wenek, Ztsehr. 40, 
S. 148. Uber frank. Anlagen im nordl. Hessen vergl. C. Sehuch~ardt, 
Romisch-Germanische Forsehung in Nordwestdeutschland, S.-A. a. d. 
Neuen Jahrb. f. d. klass. Altertum, Leipzig 1900, S. 10, 16. S. u. S. 169, 
Anm. 3. 
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Frlihmittelalterliche Nachrichten lib er Konigsgut in 
Bergen fehlen ganz. Auch die vorhandenen spateren Ur
kunden bedurfen einer Erganzung durch neuzeitliches Ma
terial, wenn eine Ortliche Ansetzung des KOnigshofes er
moglicht werden soli. Der Beweis flir seine Lage wird 
daher mit diesen Mitteln nur einen hohen Grad der Wahr
scheinlichkeit erreichen konnen; endglitige BeSUitigung 
konnen nur die Ausgrabungen bringen. 

1057 schenkt Konig Heinrich IV. 12 mansos, 24 Ho
rige, 2 Weinberge in villa Berega ') an Eichstatt. In 
einem Besitz- und Zehntenverzeichnisse des Frankfurter 
Bartholornausstiftes ') findet sich unter Bergen die An
gabe: dominus rex dat nobis quintam amam (vini) de 
XXIIII iurnalibus. Am 2. Nov. 1277 entscheidet der 
Reichsschultheil3 Heinrich liber eine Abgabe an Hafer, 
die das Kloster Haina auf Martinstag in den Konigshof 
in Frankfurt zu liefern hat 3). Der kt)nigliche H of selbst 
erscheint urkundlich zuerst am 31. Juli 1279'). Kbnig 
Rudolf la8t Reinhard von Hanau curiam nostram in Bergen 
mit noch dazu gehorigen Giitern, einige ausgenommen, 
als Burglehen zu Rbdelheim liberweisen. Am 8. Mai 1324 
willigen Marquard von Sachsenhausen und Volrad von 
R yberg ein, "das herr k bnig Ludwig hat geliehen ..... 
8 schilling penning von des richs hube zu Bergen iarlicher 
glilte" an Johann Schwab von Aschaffenburg 5) . Einen 
Anhalt fUr das hohe Alter des koniglichen Besitzes ge
withrt das Weisturn des K bnigshofes vorn J ahre 1382 G); 
hier wird das "Reich Bergen" genannt, ein in der Mark 
raumlich und in mancher Hinsicht auch rechtlich ausge
sonderter Bezirk. Auffallig grol3 ist die Zahl der kaiser-

1) Publikationen aus den preuBischen Staatsarchiven Bd. 48, 51, 
60, 69, Hessisches Urkundenbuch 1I, berausgeg. von H. Reimer, Bd. 
1-4 (in d. Folge Reimer 1-4). Bd. 1, 60, vergl. auch 1, 37. 

~) Frankfurter Stadtarchiv, Bartholomausstift, Blicher 2. Reihe 
Nr. 7, abgedr. Reimer 1, 303. Die Bedeutung dieses aus Bl'uchstlicken 
vel'schiedenem Alters zusammengesetzten Verzeichnisses gebt libel' den 
Rahmen der Lokalforschung hinaus. 

3) Reimer 1, 550. 
4) Reimer 1, 578. Mittelbar ist ein Konigshof ja auch wahr

scheinlich nach der Urkunde vom 2. 11. 1277 "secundum iuramentum 
scabinorum in Bergen"; danach des Reichsschulthei6en Urleil. 

5) Reimer 2, 266. Vgl. auch Reimer 4, Nacbtrag Nr. 21: dez 
riches hove Zll Bergen. . 

6) Reimer, 4, 298. S. darliber auch O. Bethge a. a. O. I. T. S. U 
u. H. T. 1913/14 S. 23. Die Lokalisiel'ung ist inzwiscllen moglich ge
worden, s. u. S. 163-166 . 
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lichen Ministerialen und der geistlichen Korperschaften, 
die im Mittelalter in der Bergen-Enkheimer Gemarkung he
gutert sind I). Ihre Liegenschaften erscheinen nach ganz 
bestimmten Verfahren aus groBeren Landereien ausgelost 
und aufgeteilt; K5nigsgut ist nachweislich darunter. 

Die einheimische Oberlieferung vermutet den Konigs
hof gern "In den Hofgarten". Ihr folgt Gg. Landau, wenn 
er den "kaiserlichen Hof" vcr dem Orte sucht 2). ,Einsich
tigere' mochten nun allerdings jene Feldbezeichnung auf 
"Hopfengarten" zuruckfiihren oder doch wenigstens einen 
Zusammenhang des Namens mit dem Plane eines Ange
horigen des kurhessischen Hauses, an dieser Stelle, die 
einen i.iberaus herrlichen Blick ins Maintal gewahrt, ein 
Schloll zu errichten, herstellen. Die Tatsachen wo lien es 
anders. Der Namen kommt urkundlich zuerst vor 1223' 
Elisabeth (die Witwe Konrads von Hagen) in Frankfurt 
schenkt dem Kloster Arnsburg duo iugera vinearum in 
Bergen, que dicuntur hovegarto S). Eine Beurteilung der 
Bedeutung jener Bezeichnung ermoglicht das angefUhrte 
Zehntenverzeichnis des Bartholomaus-Stiftes 4): ... Il iur
nalia et dimidium, que dicuntur Hovegardde j que vinea 
sic est distincta, quod illa pars, que aliquando fuit 
are a cur i e. nostra est precise .. " Die G-rundmauern 
dieser Hofstatt (area curie) sind noch vorhanden; es han
delt sich urn die Reste eines romischen Gebaudes '). Diese 
Trummer riihren also nicht 'vom Konigshofe her. Der 
alte Schreiber kannte seinen Ort sicher genau; in der Er
klarung des Flurnamens, die in seinen Zeilen liegt, braucht 
man ihm iibrigens nicht ganz zu folgen. 

Bei der Suche nach dem Konigshofe darf man von 
vornherein annehmen, daID er innerhalb des Ortes Bergen 
liegt. Einmal hangt die villa mit der curtis 6) eng zu-

I) Daraus erkHirl sich z. T. der flir ein Dorf wie Bergen ver
htlltnisrnafiig reiche Urkundenbestand. 

2) Gg. Landau, Beschreibung des Kurfilrstenthurns Hessen, Kassel 
1842, S. 586: anders sind wohl die Worte nichl aufzufassen "Aufier 
einem kaiserlichen Hofe stand var dern Orte die Starnmburg der Schelme 
v. Bergen". 

8) Heirner 1, 158. Vergl. auch 1, 162 )lElyzabelh relicta Cun
radi quondam de Hagen". 

' ) Heirner 1, 3O~, S. 22J, Z. 21 IT. 
5) Gg. WolIT, Die slidliche Wetterau in vor- und frlihgeschicht

licher Zeit, Frankfurt a. M. 1913, S. 105; dort auch weitere Literatur. 
6) Diese BegrifTe so, wie dieselben filr Bergen urk. belegt sind 

(13. Jahrh.) Heirner 1, 578, iudicium dicte ville, quod ad nos et im
perium pertinere dinoscilur; hier curia; Reimer 1, 45, septem hupas 
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sammen. Zum anderen werden die Grafen van Hanau 
bei der spateren Ummauerung des Dorfes ihren Hof (S. 125 
Anm. 4) nieht aullerhalb der sehiHzenden Linie gelassen 
haben. 

Bergen wurde in der zweiten Halfte des 15. J ahr
hunderts gegen den Einsprueh Frankfurts unter dem Grafen 
Philipp dem Jungeren von Hanau neu befestigt '). An die 
Stelle der Zaune und Sehlage traten Mauern mit dem ge
brauchlichen Zubehor und zwei Tortiirme. Ob eine ein
schneidende Veranderung im Dorfinneren damit verbunden 
war, soll nicht naher untersucht werden. Geschah sie, so 
wurde nach alien Anzeichen auf bestehende Besitzver
haltnisse Rilcksicht genom men. Der neu umringte Ort 
ist ein von Westen nach Osten gerichtetes langliches 
Viereck. ~ehe Skizze 1.) Die Sudostecke erscheint leicht 
abgerundet; der Grund dafur ist in dem Verlaufe des die 
Sudfront begleitenden Steilabfalls zn sehen. Rings an der 
Innenseite der Mauer Hef "der Gang'C2) hin. Van der 
HauptstraBe, die die beiden groBen Tore verband und den 
art in eine nOrdliche und stidliche Halfte teilte (jetzt Markt
straBe, 1354 die Langegazze), zweigten in ziemlich gleichen 
Abstanden van einander Seitenwege nach der nordlichen 
.und siidlichen Langsfront ab. Ihre Ausgange auf die 
HauptstraBe lagen sich nicht gerade gegeniiber, sondern 
mtindeten aus militarischen Grtinden auf die Zwischen
raume. Sie fiihrten zu den TUrmen und Rondelen der 
Mauer. Heute sind einige zu Sackgassen geworden, aber 
noch urn die Mitte des 18. J ahrhunderts endigten diesel ben 
in Gras- und Obstgarten, so daB noch damals die durch
gehende Verbindung gewahrleistet war. Diese Planmallig
keit fehlt in der Stidostecke des Ortes. Der Abstand 
zwischen Herren- und Erbsengasse ist auffallig groB. 
Erstere leitete nicht zu einem Mauerturme, sondern zu 
dem "Pfortchen", dem einzigen Durchgange, der neben den 
beiden grollen Toren durch die mittelalterliche Befestigung 

cum curti altinente. Also far bIos: Dorf, Hof. Der Konigshof hier ge
dachl als engerer Bezirk der villa. Was ist iiberhaupl im Untermain
lande das Zuersl ? S. auch A. Eggers, Der konigl. Grundbesitz im 10. 
und beginnenden 11. Jahrh. Weimar 1909, S. 100, 1.05, 106. Dazu A. 
Dopsch, Die Wirlschaftsentwicklung der Karolingerzeit, Weimar 1912, 
I, S. 128. Vergl. auch den Aufsalz von Matzat) Weilburg vor tausend 
Jahren. Nass. Ann. XXXVI. 1006. s. 15- 44. 

1) Frankfurter Stadtarchiv, Reichssachen, Akten Nr. 5904, tu. 2. 
2) Heule haftet der Name nur noch an einer Strafie, ist ab er 

flir aHe Fronten bezeugt. 
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fOhrte. Der Turrn ist nach Osten verschoben und besitzt 
keine geradlinige Verbindung mit der HauptstralDe. GewilD 
war der kiirzere Zugang hier entbehrlich, wo sehr steiler 
Abfall und Weinberge jede Annaherung erschwerten. Aber 
es mussen doch andere Beweggriinde vorhanden gewesen 
sein, gerade hier von der PlanmalDigkeit der Anlage ab
zuweichen und gerade hi er, wo durch den schroffen Abfall 
des Gelandes der Verkehr erschwert war, einen kleinen 
Durchgang im Mauerring Zll lassen. Bei l1aherem Zusehen 
ergeben sich denn auch weitere Anhaltspunkte. 

Aus dem anscheinend planlosen Gewirr der Hofstellen 
lost sich ein Streifen langs der Schmulsgasse. Auffallig 
ist die durchlaufende geradlinige Abgrenzung gegen die 
grolleren Anwesen (280, 281) ') nach der Herrengasse hin. 
An eine Abtrennung von denselben ist nicht zu denken; 
der Besitzerhatte sichselbst einen Zugang zu derSchrnulsgasse 
verlegt, zudern stehen die Wirtschaftsgebaude in dem groBen 
Hofe mit der Rlickfront nach dern schrnalen Streifen; das 
"Gesicht" ist also nach der Herrengasse gerichtet. Am 
28. Marz 1699 erhielt der darnalige Eigenturner vo"h 280/281 
von der Hanauischen Regierung die Erlaubnis, "da£ Er 
die an Seiner Hofraith zu Bergen gelegene drey andere 
Hofraith erkauffen, auf diesel ben Commoditat nach Seine 
Hofraith erweithern und bauen dUrfe" 2). Erworben wurden 
daraufhin die Anwesen 5 ll. 7 und 7 in eine Schaferei um
gewandelt; zugeteilt wurde ihr eine ansto.(3ende Scheune des 
Teiles 280. Als der graBe Hof urn 1850 in einzelnen 
StUck en zurn Verkaufe kam, loste man die Schaferei als 
selbstandiges Anwesen heraus. So erklart es sich, daB 
ein Stiick desselben aus dem Streifen heraustritt; es ist zu 
beach ten, daB es sich dabei urn die erwahnte Scheune 
handelt, die mit ihrer Vorderflucht genau in die Riicklinie 
der librigen Hofraiten fallt. Nr. 50 u. Nr.1 waren urn 1700 
noch ein Besitz. Dieser Streifen, wie er sich entlang der 
Schrnulsgasse vorfindet, laBt sich in den Baulinicn der 
I-Iauser auch an der HauptstraBe noch deutlich erkennen. 
Allerdings tritt das Gebaude Nr. 52 nach Sliden heraus; 
aber es ist bezeichnenderweise nur soweit unterkellert, als 
es in den Streifen hineinreicht. Dadurch erscheint der 

I) Die Zahlen geben die Parzellennummern des geometr. Ver~ 
messungsplanes van Frankfurt a. M. mil Umgebllng. 1908, Karte Y. 

. ~) ,jde Rh~!lische Original VergJeich". Staatsarchiv I\Iarburg, Ab-
tellung Hanau, Amler u. Orle. Vergl. Copialbuch IX, Berger Docu
menten, S . .190, 19B} 206, 212, 213, 214 an dcmselben Orte. 
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uberragende Teil als spaterer Anbau, wenn nicht bei dem 
felsigen Boden noch eine andere Mogliehkeit, die weiter 
unten beriihrt wird, in Frage kommt. Einen Einschnitt 
in die Flueht maeht das Grundstiick 313/314. Es bildete 
ehemals mit 300 ein Besitztum I); dadurch tritt aueh hier 
dieser eigentiimliche Streifen, wenn auch nur teilweise, 
hervor. Im Siiden dieses durch die Schmulsgasse, die 
HauptstraBe und die langgestreekte Hofraite Nr. 68, sowie 
dureh den alten Friedhof begrenzten Ortsbezirks geben nur 
di'e ehernaligen Besitzverhaltnisse einen Anhalt. Eine 
schmale Hauserflucht ist ja auch gar nicht zu erwarten, 
da die Befestigungsanlagen des 15. J ahrhunderts keinen 
Raum lieBen. Die Ringmauer und der Graben gehorten 
ab er von der Sehmulsgasse_ bis uber die Ortsgrenze des 
alten Friedhofes hinaus dem kurh<loSsisehen Staat. Erst 
vor wenigen J ahrzehnten hat die ~meinde dieses Land, 
das zuletzt in Garten bestand, erworben und teilweise in eine 
StraBe und in Anlagen verwandelt. Zwei kleine Gartehen 
auBerhalb der Mauer, das eine gehart zur Amtsrichter
und das andere zu einer Schulstelle, erinnern noch an den 
einstigen Eigentiimer. Auf dem alten Friedhofe, genau da, 
wo der sehmale Streifen der Sudfront einsetzen muBte, 
liegt nun eine wallartige Erhahung mit vorgelagerter Ver
tiefung. Das gibt AufsehluB uber den ursprungliehen 
Charakter des Streifens. Wir v e rm u ten in ihm die 
letzte Spur einer Befestigung, die das eben umsehriebene 
Oblongum begrenzte und in der eigentiimlichen Art der 
Bebauung noch zu erkennen ist. Gewi£, die Bauernhauser, 
besonders die alteren, halten sich immer in einer gewissen 
Groilc; dail sie naturgemail maglichst an die Straile rueken, 
ist auch verstandHch; so konnen hier und da im Ortsbilde 
schmale, lange Hauserstreifen entstehen. Das Besondere 
der hier vorliegenden Erscheinung tritt aber gerade an 
der Schmulsgasse deutlieh hervor. Die Hofstellen sind 
alle gleieh tief und fur normalen landwirtsehaftliehen Be
trieb viel zu eng. Sie konnten in friiher Zeit fur Dienst
leute des graBeren Holes abgetrennt sein; dann hatte 
man wenigstens einen Ausgang nach der Schmulsgasse 
immer offengehalten; denn dieser Vorteil der glatten 
Durehfahrt dureh ein GeMft oh ne das lastige Wenden 
des Fuhrwerks wird ohne Not sicher nieht aufgegeben. 
Es ware dann auch in irgendeiner Form die einstige Zu
geMrigkeit noeh zu erkennen. Das Gegenteil liegt vor. 

i) Verzeichnis alJel' HauspHitze von 1717. 
Zcitflth r. Bd. 50. 9 

• 
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Der Eigentiimer des gro13en Hofes muB die benachbartell 
Hauser kaufen. Es war wobl ein Hindernis vorhanden, 
ein Graben, sonst wurde die Schmulsg'asse dicht an dem 
groBen Hofe entlang verlaufen sein. Dafiir spricht ja auch 
die U nterkellerung des alten Hauses in der HauptstraBe 
Nr. 52. Man benutzte bei der Anlage die vorhandene 
Grabenvertiefung. Eine gewisse BesUitigung der Ver
mutung bietet der oben genannte Aufwurf auf dem alten 
Friedhof. Beachtenswert erscheint auch der Grundrilil von 
Nr. 50; auch hi er anscheinend Benutzung der vorhandenen 
Vertiefung. Dalil im Osten an dem alten Friedhof die 
Besitzgrenzen regellos ineinander greifen, hangt mit der 
Anlage der Begrabnisstatte zusammen und mit der friih
zeitigen engen Bebauung dieser Ecke des Orts. Hier lag 
das alte J udenquartier '). 

Die Flache innerhalb des umschlieBenden Streifens 
gliedert sich durch die Herrengasse und ihre Gabelung in 
drei Bezirke. Die heutigen Parzellen 280 und 281 ge
horten bis var wenigen J ahrzehnten zusammen. Sie bildeten 
den Hof des Klosters Haina. Nr. 52 und ein Teil von 
Nr. 2 machten wohl das ehemalige HOfchen des Klosters 
Engeltal aus; es kam durch Leihe friihzeitig in Privatbe
sitz '), daraus erklart sich die Zersplitterung. Im siidlichen 
Teile des Anwesens Nr. 52 liegt noch heute etwa 1 m 
unter der Oberflache ein Steinpflaster; es wurde beim Ab
bruche derScheune tief unter der Tenne gefunden 3). Der Hai
naer Hof kam einige Zeit nach der Aufhebung des Klosters 
durch Philipp den GroBmiitigen im J ahre 1527 an Hessen 
und bei der Teilung an Georg I. von Hessen-Darmstadt 
(Landgrafl. Kellerei). 1669 erwarb der Frankfurter Bankier 
Ochs den Hof mit alien "Immunitaten und freyheiten, ... 
daB er weder an geld, nach an frohndiensten, einquartierung 
oder andern beschwehrden, wie sie nahmen haben mogen, 
daB geringste zu geben oder zu thun hat" '). Aus den 

1) Nach dem Bergei Protocollium oder Gerichtsbuch de 1563 
fol. 1146. Extrakte bei Ph. L. Hermann, Beschreibung des Kirchspiels 
Bergen. Manusk1'ipt im Besitze des Hanauer Geschichlsvereins. Das 
Original des Gerichtsbuches ist anscheinend nicht rnehr vorhandon. 
1600 in del' JudengaBe, urn 1700 libel' del' Judenga13e, die heulige 
Erbsengasse. 

2) Reimer 2, 562. Ibidem (Bergen) X sol. I carnispr. de curtili 
sib hi dem uherslen sIage in del' Langengazzen bi del' Panhobestat. 

3) Ich verdanke diese Mitteilung dem Besitzer, Herrn F. Buchen
ho1's1 in B. 

40) Staatsarchiv Marburg, AbL Hanau. Copialb. IX, Bel'gen betr . 

• 
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Handen des Herrn van Oehs kaufte den Hof mit anem 
Zubehor 1695 Johann Martin de Ran 1). Naeh vielen 
Streitigkeiten - die Landesherrschaft suchte immer wieder 
die Vorrechte des "Freigutes" zu beei1'1trachtigen - ver
pfandeten und verkauften die Kinder de Rons ihr Erhe;. 
naeh voriibergehender Zersplitterung kam es mit dem letzten 
Drittel (van Degenfeld-Sehonburg) 1748 an Hessen-Kasse!. 
Urn 1850 wurde es parzelliert und gelangte so in Privatbesitz. 

Bis zum Jahre 1277 erwarb Haina in Bergen: 
man sum unum et sex iugera vineti von Richwin und 

Wigand van Gunterhausen (28. Jan. 1234 Reimer 
1, 180, 185); 

quatuor mansos sitos in Berge von den Deutschherren 
in Frankfurt (Oktober 1261 Reimer 1, 374. Die
selben sind ein Teil des Gutes, das die Witwe 
Konrads van Hagen im ¥ai 1222 sehenkt: '7 Huben 
mit einem Hofe); 

quinque iugera vinearum von Winter von Reifenberg 
(25. Mai 1267 Reimer 1, 423). 

Hinzu kam 1259 die Ubergabe eines Ackers zu Eigentum, 
"agrum qui bunden dicitur", durch Philipp van Falkenstein 
(Reimer 1, 351). Der Tauseh, den Haina mit Padershausen 
1256 vornahm, bezog sich, soweit er Bergen angeht, in 
der Hauptsaehe auf Weinberge (Reimer 1, 314). 

Unter diesen Erwerbungen bis zum Jahre 1277, in 
dem der Entseheid des Frankfurter SehultheiBen Heinrieh 
stattfand, laBt sich ein Hof nieht naehweisen. Er muB 
aber bei der Ausdehnung des Besitzes, wie er aus den 
angefUhrten U rkunden hervorgeht) vorausgesetzt werden) 
und zwar kann es keine kleine Hofstelle sein. Hinzu 
kommt noeh, daB jene Abgabe an den Konigshof in 
Frankfurt noeh andere Liegenschaften sicherstellt. Van 
den genannten Erwerbungen kommen Teile schwerlich 
dafur in Frage; die bedeutenderen darunter werden von 
den VerauBerern, ob nun mit Reeht oder Unrecht, deutlieh 
als Eigentum bezeichnet. Es laBt sieh aHerdings nicht 
mit gentigender Sicherheit ermitteln, welche Flache jenen 
14 gebauften Maltern entsprach. Einmal lassen sieh aus
wartige Rechengr6Ben nicht ohne weiteres tibertragen, 
zum anderen steht nicht fest, unter welchen Voraussetzungen 
die Hobe der Leistung zustande kam; es konnen bei der 
frtihen Zersplitterung des Berger Konigsgutes Zwischen-

I) Staatsal'chiv ::'IIarburg a. a. O. 
9* 
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instanzen berUcksichtigt werden mussen, Wenn aber Haina 
fortgesetzt Land erwarb, so mull es diesen groBen Hof, 
da man Eigenwirtschaft annehmen darf, mit hoher Wahr
scheinlichkeit damals schon besessen haben, und es liegt 
nahe, besonders da weder vom Hofe noch vom Konigsgut 
in Hainas Besitz sonst irgendwie die Rede ist, daB die 
Lieferung gerade fur diesen Hof mit seinem Zubehor ge
schah. Der Hof \Vird mittelbar bezeugt am 2. Dezember 
1342; in der Zeugenreihe der U rkunde kommt vor Rudulf 
in der Heyner hiif zu Bergen '). Wir halten also den 
Bezirk, den Haina innerhalb der umgrenzten Flache hat, 
fur seinen altesten Besitz in Bergen mit und vermuten, 
daB er ursprungliches Konigsgut ist. Bis zu einem ge
wissen Grade wird die Annahme gestiitzt durch die Ge
schichte der kleinen Kirche in der Gabelung qer Herren
gasse mit dem nach Norden angrenzenden Land, abge
rechnet den schmalen Streifen, auf dem gegenwartig die 
Hauser Nr. 56 und Nr. 58 stehen. Sie bildete ein ding
liches Zubehor zu dem Hole des Klosters Haina. Mit 
den ubrigen Liegenschaften desselben kam sie an Hessen, 
Hessen-Darmstadt, 1669 an den Herrn von Ochs; di.eser 
wieder verkaufte sie 1695 an Johann Martin de Ron. 
1699 gelangte sie von diesem an Hanau 2), das den Luthe
rischen die Benutzung gestattete. Mit Hanau-Munzenberg 
fiel sie endlich 1736 an Hessen-Cassel. Nach der Union 
wurde das Kirchlein verkauft; heute geMrt es als Scheune 
zur Hofreite MarktstraBe Nr. 56 3). Uber der westlichen 
Ture steht die Zahl1524 4), das Erbauungs- od er VOllendungs
jahr; der Stil ist spatgotisch. Dazu stimmt auch, daB das 
Gebaude in den de Ronischen Literalien wiederholt als 
die "neu aufgerichtete Kirchl< bezeichnet wird. In einer 

1) Reimer 2, 608. .. 'l Akten im Marburger St.-A. Abt. IIanau, Amter u. Orte. 
S Das kleine Landstuck n6rdlich der heutigen Kirche geh6rle 

zum de Ronischen Besitz. Die Hofreile wurde vergeben; im vorigen 
Jahrhunderl entstanden durch Teilung die Geh6fte Nr. 56 u. 38. 

~) F. P. Usenel', Beitrage zu del' Geschichte del' Rittel'burgen 
und Bel'gsch16sser in del' Umgegend von Frankfurt a. M" 1852, S. 6 
bezieht die Zah! auf eine, "vielleicht nul' roil del' Thtire vOl'genommene 
llerstellung". Dem widersprichl die Gleichartigkeil des Slils, del' auf 
Spatgotik anzusprechen ist (Fischblasen im I\Taf3werk, durchwachsende 
Stabe). Die Hel'stellung ist von Grund aus neu, Unler dem Gebaude 
ein sehr tierer Weinkellel'. 

E. J, Zimmermann, Hanau Stadl und Land, Hanan 1903, S. 177 
beziehl die Zahl 1524, wohl aus Verschen, aur die heulige Serger 
Pfarrkirche S1. Lamentius, erbaut 1684 . 

• 
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"Taxation" 1) heiBt es "hiebevor ein Capell St. Niclaus Kirch 
genant". Damit ist ein willkommener Fingerzeig ins 
MittelaIter gegeben: 

1) Am 26. Marz 1333 bekennen Prior, Priorin und 
Konvent des Weillfrauenklosters zu Frankfurt, dall 
sie als Zins fur ein Haus mit Garten in Bergen 
jahrlich auf St. Martinstag, des heiligen Bischofs, 
13 kolnische Pfennige der Kapelle zu St. Nikolaus 
in Bergen geben sollen und zwar dem "capplan, 
der da besinget die vorgenante capellen fl 2). 

2) Eine Bestatigung des Nikolausaltars durch den 
Mainzer Erzbischof Gerlach (von Nassau 1346 bis 
1371) liegt vor vom 27. Februar 1360. Danach 
liegt der Altar in honore beati Nicolai confessoris 
in der Pfarrkirche (in ecelesia parochiali Bergen). 
Zugleich kommt zum Ausdruck, dall der Altar 
mit alIen seinen zustandigen Einki.lnften, die zum 
angemessenen U nterhalte (pro congrua susten
tacione) des Rektors dieser Kapelle oder Al
tars dienen sollen, aus frommen Beweggrunden 
van verstorbenen Vilbeler Rittern gestiftet wurde. 
Die Bestatigung wird vollzogen unter der Voraus
setzung, dall die Stiftungen ohne Eintrag fUr die 
genannte Pfarrkirche und ohne U nrecht gegen 
jeden beliebigen andern gemacht sind 3). 

Unter den Liegenschaften des Klosters in Bergen kommen 
spaterhin 31/2 Huben (105 Morgen zu 20,2436 ar) vor, die 
van den iibrigen Landereien stets deutlich geschieden 
werden. Sie heililen 1561 das "CIusenguth" '), 1699 das 
"Klaullenguth" '). Wir erblicken in ihnen den Hauptbe
standteil der Dotation des Nikolausaltars. Die Original
ausfertigungen der Urkunden van 1333 und 1360 befanden 
sich im Hainaer Besitz. Es kann also kaum bezweifelt 
werden, dall die Nikolauskapelle mit der Vorgangerin des 
spatgotischen Kirchleins van 1524 identisch war, dall es 
sich also urn die Kapelle am Hainaer Hofe handelt, ob
wohl in den zwei Schriftstiicken Haina nicht erwahnt wird . 

. 
1) Taxation der fiirstl. Kellerey und Zubehor wie solche von Gn. 

Ochsischen Erben, Gn. Johann Martin de Ron zugestellt worden. 
Marhurger St.-A. Copialbuch IX, Derger Documenten, S. 211. 

I} Reimer 2, 392. 
3) Reimer 3, 320. 
4) Staatsarchiv Marburg, Abteilung Hanau, Lenderey Buch 156!. 
5) Ebendaselbst, Amter u. Orte. 28. Marz 1699. 
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Nun wird in der Bestatigungsurkunde des Erzbischofs 
Gerlach ausdrllcklich gesagt, Vilbeler Ritter hatten einst
mals die Stiftungen gemacht, deren Einklinfte zu dem AI
tare St. Nikolaus' gehorten. Dadurch wird es mbglicll, 
eine 3. und 4. U rkunde heranzuziehen, die sich unmittelbar 
an l-iaina wend en : 

3) Am 2. September 1280 uberlassen der Ritter Ber
tram von Vilbel und seine Frau Margarete dem 
Kloster Haina illren gesamten Besitz in Bergen. 
AIs Gegenleistung wird die Lieferung von 10 Ach
teln Gerste auf die Hube gefordert. U nter allen 
entrichteten Achteln mlissen aber 10 Achtel Weizen 
sein. Dazu ist ein halhes Fuder Wein nach Frank
furt oder Friedberg, je nach dem Belieben der 
Empfanger, zu liefern. Aul3er dieser jahrlichen 
Rente wird ferner dem Kloster die Auflage ge
macht, zu Lebzeiten des Ehepaares oder auch nur 
eines Gliedes wochentlich dreimal, nach seinem Ab
scheiden ab er taglich in der Kapelle in Bergen 
Gottesdienst zu halten I). 

4) Richard von Vilbel glaubte A nsprliche an Besitz 
Hainas in Bergen zu haben. Er sagt dann aber 
in einer Urkunde yom 2. Juli 1381, nachdem er 
sich unterrichtet hat: "daz wir keyn recht han zu 
den hern zu dem Henysse aIs von der capellen 
wegen zu Bergen unde andirs von derselben gude 
wegen, die darzu gehorn . . .. Ouch sullen die 
hero von de me Henisze der von Filwil gedencken 
in erme gebede. Ouch sullen sie die capellen zu 

I) Reimer I, :')90. Aus der Hohe der zu enlrichtenden Rente 
Hl6t sich cin Schlu.6 auf die ungefiihre GroBe des iibergebenen Besitzes 
ziehen. Aus den Worten der Urkunde "de quolibet manso . '" decem 
octalia siliginis, ex quibus odalibus universis tritici decem octalia 
debent esse .... " geht hervor, daB es mehr aIs zwei Huben waren, 
vergl. auch Reimer I, 490, den Satz im Verh1illnis 2: 1 zwischen silig. 
u. triticum. Das l f2 Fuder Wein wtirde 4-5 !\forgen Wingerten ent
sprechen. Diese wieder, aIs Zubeh6r betrachtel, wOrden 3-4 Huben 
Ackerland bedingen, was ganz dem Besitze einer bestimmten Gruppe 
von Ministerialen, dip in Bergen begutert warell, entspricht. Man 
kann in dem spateren Klausengut somit wohl die Hauptmasse cler 
Vilh. Stinung erblieken. - Die Slene der Urkunde "eapellam in Bergen 
... . " konnte auch ais e i n e KapeUe gelesen werden, sodaB die H. K. 
gar nicht ohne weileres gemeint ware ; aber die Urkunde von 1381 
hat diesel be Wen dung und hier ist, \Vie sieh aus dem Zusammenhang 
ergibl, die H. K. gemeint. Pbrigens ist nur noeh eine weilere Kapelle 
vorhanden, St. Hupraeht, wo die Schelme v. Bergen Palronalsherren sind. 
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Bergen halden in aller der masze, als sie er hribe 
besagen". 

Die vier angefiihrten Urkunden lassen sich jetzt fOlgender
mafilen aneinanderreihen. 1280 erfolgt die Obergabe der 
Vilbeler GUter in Bergen an Haina. Der Nikolausaltar 
war wohl zunachst nicht vorhanden. Erst nach dem Ab
scheiden Bertrams und seiner Gattin schritt man mit Hilfe 
der freigewordenen Ertragnisse zu seiner Errichtung und 
Ausstattung. Sie geschah zu Ehren des Briickenheiligen 
und zu ewigem Gedenken der Ritter von Vilbel, deren 
Wasserburg ja an einem uralten wichtigen Obergange 
Uber die Nidda lag. 1333 ist der Altar vorhanden und 
wird weiter dotiert. Die Bestatigung geschi~ht erst 1300 '). 
1381 endlich verzichtet Richard von Vilbel auf seine ver
meintlichen Ansprliche. 

Fur unseren Nachweis am wertvollsten ist die Bestii
tigungsurkunde, weil sie namlich den Nikolausaltar als in 
der P far r k i r c h e (in ecclesia parochiali) gelegen bezeich
net '). Man mufil also wohl, da 1333 von einer K ape 11 e 
zu St. Nikolaus die Rede ist, diese als Bestandteil der 
Pfarrkirche auifassen 'J. DafUr spricht mittelbar auch die 

1) Sie ist auf die ZeitumsUinde zurtickzufiihren i vergI. Frilz 
Vigener, Synodaistatuten des Erzbischofs Gerlach von Mainz von 1355 
bis J356. Archiv f. Hessische Geschichte u. Altertumsk. , Erganzungs
band 11, S. 326 Z. 17-30. 

2) Ecclesia parochialis kann nach dem zeitlichen und ortlichen 
Sprachgebrauch nul' das Gebtiude bedeulen; vergl. die eben angefiihrle 
QueUe i fUr KirchspieJ und Pfarrei steht parochia ; vergl. auch Du Cange, 
Gloss. med. et inlim. latinitatis. 

S) In del' BesUiligungsurkunde (Rei mer 3, 320) werden mit den 
Worten ," .. in ecclesia parochiali Bergen siti (se. altaris) nostre 
dyoeccsis cum omnibus suis reddilibus competentibus pro congrua 
sustenlacione rectoris eiusdem capelle sive altaris" anscheinend Pfarr
kirche und Kapelle gleichgesetzt. Es ware dann an eine zur Pfarr
kirche erhobene Kapelle zu denken. Das Wort Kapelle ist nicht oh ne 
weiteres ein Ma6stab fUr die Grolle des Gebaudes, wie auch umge
kehrt in deutschen Urkunden Kirche oft fiir Gotteshauser angewendet 
wird. die kirchenrechtlich als Kapellen gellen mUssen. Aber in dem 
voriiegenden amtlichen SchriftstUck ist doch wohl del' Ausdruck 
gefa.Bt. Man mull also annehmen, daB die bauliche 
kirche alIen Beteiligten bekannt war, die KapelIe . 
schweigend, als zur Pfarrkirche gehorig, vorausgesetzt ist. Vergl. 
hierzu A. Arndt, Die Rechtsverhiiltnisse del' Ol'atol'ien, Archiv r. kath. 
Kil'chenrecht, 72. Bd. S. 63 f. Mainz 1894. Rin Eigentumsl'echt Hainas 
an del' Kapelle k6nnle aus del' Wendung "rectoris eiusdem capelle sive 
altaris" gefolgert werden. Nach A. WermingholT· VerCassungsgeschichte 
del' deutschen Kirche im Mittelalter, S. nU Anm. :i) bezeichnet Rector 
ecclesiae L Patron d. Kirche, 2. PCrilndeninhaber. Vergl. auch A. Olt, 
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ausdruckliche Wahrung der Rechte der letzteren in der 
Bestatigungsurkunde. Eine SchmaJerung hatte eintrelen 
konnen etwa durch Dberlastung des Pfarrers od er seines 
Gehilfen infolge der gottesdienstIichen Versehung der Ka
pelle (s. die Urkunde von 1280). Uber die Art der bau
lichen Anlage und Anordnung ist bisher nichts bekannt 
geworden I), aber das Gotteshaus lag selbst bei grolilerer 
raumlicher Ausdehnung innerhalb des umschlielilenden Strei
fens. Wir halten es fur eine ursprunglich konigliche Eigen
kirche. Bevor fur diese Meinung eine Begrundung ver
slicht wird, ist auf zwei andere ortliche Ansetzungen der 
Pfarrkirche einzugehen. 

F. P. Usener vermutet dieselbe da, wo heute die 
evangelische Kirche liegt 'J. Er begrtindet seine Meinung 
mit dem Hinweise auf den anstoIDenden Begrabnisplatz, 
den oben erwahnten alten Friedhof. Als Quelle dient ihm 
die wiederhoIt angefiihrte Bestatigungsurkunde des Niko
lausaltars. An diese reiht er die Urkunde von 1333, welche 
die Kapelle zu SI. Nikolaus nennt. Die Stiftung von 1280 
und den Verzicht Richards von Vilbel vom Jahre 1381 
bezieht er auf die jetzige Kirche am Hainaer Hofe, die er 
ja als sehr alt betrachtet (s. S. 132 Anm. 4J. Er nimmt 
also ein doppeltes Vermachtnis der Ritter von Vilbel an, 
namlich fUr die P!arrkirche und fUr Haina. Da sich aus 
der genannten "Taxation" fur die Vorgangerin der Hainaer 
Kapelle ebenfalls der Name Nikolauskirche ergibt, fUr 
dessen zuverlassige Oberlieferung mittelbar das "KJausen
gut" spricht, so miif6te man, wollte man Usener folgen, 
auch zwei Nikolausaltare in Bergen annehmen, was nicht 
gerade wahrscheinlich ist. Es lalilt sich aber auch nach
weisen, daB vor der 1684 erbauten evangelischen Kirche 
kein alteres Gotteshaus an dieser Stelle lag. Auch der 
anstoBende Friedhof ist nicht alt. 1680 wird "dos damaJige 

Die Abgaben an den Bischof bezw. Archidiakon in def Dioezese Kon
stanz bis zum 14. Jahrh. Diss. Tiibingen 1907, S. 19, 20. Patron 
(Eigentiimer) ist Haina. Man wil'd den V01'51eher del' Grangie in 
Bergen aIs den rector ansehen konnen. Vergl. Reimer 2, 55;{ "Testes 
huius donacionis sunt; ... plebanus in Bergin, dominus Emecho ca
pellanus suus, dominus Johannes de Hegene del' cappilherre". Ober 
die Versehung del' KapeUe im vorliegenden Falle vergl. p, Hinschius, 
Kirchenrecht H, 324. 

I) Das Anwesen Herrengasse Nr. 2 gibl noch um 1700 :) alb. 
Zins in die Pfarrei , schon urn 1600 nachweisbar. Leider ist libel' den 
genauen Charaktel' des Zinses nichts zu ermitteln. 

2) F. P. Usenee a. a. O. S. 5 u. 6. 



Zur Lage des Konigshofes in Bergen. 137 

Schulhaus gegen der Leinewebern Haus am kleinen pfortgen" 
vertauscht, urn die Kirche dahin zu bauen 1). Ein Teil 
dieses Anwesens wurde Friedhof. Am 9. Februar 16901, 
verkaufte Konrad Haas, der Besitzer der Hofreite Erbsen
gasse Nr. 8, 25 Ruten seines Gartens "zu einem I(irch~ 
hof der ·newen l(jrche nahe gelegen" zwischen ihm und 
gnadiger Herrschaft '). Es handelte si ch hier urn den 
nordlichen Teil des Begrabnisplatzes. Spater wurden noch 
van dem Schulhausgarten Erbsengasse Nr. 10 .. 8 Ruthen 
74 Schuh" zu dem Totenhof gezogen. Danach betrachten 
wir diese Ansetzung der Pfarrkirche im Mittelalter aIs irrig. 

Andere gIaubten diesel be in einem 1757 abgebrochenen 
Gotteshause zwischen Seckbach, Bergen und Enkheim, 
den drei Gliedern des Kirchspiels Bergen, zu erkennen. Es 
muJil zugcstanden werden: fOr den nicht Lokalkundigen 
hat die einsame Lage zwischen den drei Orten etwas 
Bestechendes. Er wird an eine uralte Regionalkirche 
den ken. Der Standort war ein kleiner Vorsprung am 
halben Abhange des Berger Hohenzuges nach der Main
ebene hin '). Wenig nordlich davon flihrte eine alte StraJile 
nach Frankfurt vorliber, von der heute l10ch der Abschnitt 
gegen Bergen unter dem Namen Kirchgasse benutzt wird '). 
Zuerst erwahnt scheint die Kirche 1178, gleichzeitig mit 
der Kirche in Bergen 5). Uber die kirchenrechtliche Stellung 
beider zueinander la£6t sich aus der Nachricht nichts folgern, 
beide hei.tDen ecclesia. Weiterhin nennen Zehntenverzeich~ 
nisse und U rkunden die Flurlage "Kirchberg"; in einigen 
Fallen kann auch das Gebaude gemeint sein G). Die Er
wahnungen aus den ersten Jahrhunderten nach der Re· 
formation deuten auf eine kleinere Kirche hin. Das Berger 
Traubuch von 1585 hat "in aede Kirchbergensi", oft "in 
aede", einmal auch "MeIDkirche". Urn das Gebaude lag 
ein kleiner Friedhof, liber dessen Alter nichts zu ermitteln 

1) J. Philipp Ludwig Hermann, Beschreibung des Kirchspiels 
Bergen, Manuskript im Besitze des Hanauer Geschichtsvereins, 1. Heft. 
Es ist eine Materialiensammlung zu einer Beschreibung und enlhalt 
viele Auszuge aus Akten und Bilchern der Pfarrei. Die Notizen sind 
mit viel Liebe und Sorgfalt gemacht. S. 221: Sup plica ad Consisto
rium d. 20. Jan. 1680. Es lagen also auch auf del' Sudseite, wo die 
Ringmauer Raum lieB, kleine Hofstellen wie auf West- und Nordfront. 
Vergl. auch St.-A. Marburg. A L 828} 7. 

2) J. Ph. L. Hermann, S. 224. Actum Bergen, 9. Fehr. 1694. 
3) Geometrischer Plan von Frankfurt a. M. 1909. Karte K, 139t. 
4) Siehe unten S. 159, SlraBe 4. 
(1) Joannis, Script. Rerum Mog. S. 471. 
6) Vergl. Reimer 1, 139, 303; 2, 641; 4, 219. 

• 
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ist. Er wurde auch nicht ohne weiteres fur die pfarr
kirchliche Qualitat beweisend sein t). Die Bezeichnung 
"Mellkirche" spricht, da urn 1600 die Erinnerung an die 
vorreformatorischen Verhaltnisse nach lebendig war 2), eher 
dagegen. In einer Anweisung vom J ahre 1487 3) fUr die 
Kollektoren, welche die kirchlichen Abgaben· fur das 
Archidiakonat St. Peter in Mainz, zu dem die Pfarrei 
Bergen zahlte, erheben sallten, heiiDt es: "Feria secunda 
post Galli in Kirchberg ibi nulla est procuratio, sed tres 
solidi denariorum cedunt ibidem commissariis. It. cathe
draticum non datur". Also die Leistungen, die man van 
einer Pfarrkirche er",arten sol1te, bestehen fur Kirchberg 
nicht. Das Schriftstiick besagt fern er : "Universitas in 
Seckenbach, que est filia in Bergen, dat triginta 5011. 
unum quartale vini et unum grossum scriptori". Es folgen 
noch Abgaben fur Gewerbetreibende. Seckbach, das seine 
Toten bei Kirchberg begrub und das immer diese Kirche 
mit ihrem Zubehor als die seinige bezeichnete, sie lag 
ja auch in seiner Gemarkung und nur ]0 Minuten entfernt, 
wird als Tochtergemeinde Bergens bezeichnet'). Urn 1700 
brachen zwischen der Berger Pfarrei und den Seckbacher 
Gerneindegliedern langjahrige Streitigkeiten aus wegen 
der Vernachlassigung des Gottesdienstes. Wenn auch der 

I) VergI. P. Hinschius, Das Kirchenrechl der Kalholiken und 
Protestanten, Berlin 1878, 11, 308. 

2) 1591 kommt vor ein Val. Scherer, aeditnus (MesneI', Kirchen
diener), 1576 Jacob Scberer, Gl6ckner (campanalor). Dienerschaft 
Taufbuch 1574. Allszug b. Ph. L. Hermann, a. a. 0., S. 180. 

3) Wtirdtwein, Dioeces. Moguntina. Tom. H, 126. 
4) Vergl. Reimel' I, 699: II morgin ane ein vierteiJ ardafTtis lan

dis an del' bach by del' kY1'chen zu Seckbach (18. Okt. 1290). Man 
konnte hier an eine Kirche im O1'te Seckbach se1bst denken, del' von 
einem Rinnsa1 (dialekt. dl bach) durchflossen \Vi I'd, besonders wegen 
des pflUgbal'en Landes. Es hande1t sich abet' urn eine munda1'tliche 
Wo1'tstellung: das Land liegL an "del''' Bach zu Seckbach - bei del' 
Kirche. Mit "del''' Bach ist del' von Enkheim kornmende Muhlhach, 
von Enkheim an Entenbach odeI' auch nul' "die" Bach genannt, ge
meint; die in Frage kommende Stelle 1i~gt unterhalb Kil'chbergs jen
seits des alten FluBbetts (vergl. die Skizze 11). 

Gegen die PfarrqualiUi..t spricht auch, daB Kirchberg nur den 
Zchnten von 100 Morgen Weinbergen hat, die in unmittelbaren An
schluB an Kirche und Friedhof liegen, wahrend zur Berger Kirche del' 
Zehnte von Bergen-Enkheim und Seckbach gehort. Del' Kirchberger 
Zehnte wurde in die Kelter, die neben del' Kapelle stand, entrichtet. 
Die Herren von Eppstein sollen das Patronatsrecht gehabt haben 
(Usener, a. a. O. S. 9 die in Anm. 13 angef. Urkunde kann ich nicht 
finden). Fur das Jahr 1458 findet sich im Ftirstl. lsenb. Archiv l.mter 
Nr. 9760 die Notiz "Kirchberger Keltel''', Dem Pastore, modo Stolbergk 
geburt zuvorauB - 1/4 i die Stelle war wobl vakant? 
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Einwand des damaligen Pfarrers, es sei in Kirchberg frliher 
nur gelegentlich bei gutem Wetter Gottesdienst gehalten 
worden, nicht zutreffend ist, so geht doch aus den vielen 
Beschwerdeschriften hervor, daB die Seckbacher Kirchberg 
nicht etwa fUr die urspriingliche Pfarrkirche hielten. Batten 
sie die geringste Erinnerung daran gehabt, so ware dieser 
U mstand sicher stark in den Vordergrund geschoben 
worden. Dieser Gedanke taucht erst auf, als langst die 
letzten Trlimmer am Boden lagen. Naturgema13 bemachtigte 
si ch die Volksphantasie des einsarnen, verlassenen Kirch
platzes und des kleinen Friedhofes rnit seinen uberwachsenen 
Grabhiigeln und maasbedeckten Mauerbracken. Als dann 
urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts die literarischen 
Erwahnungen neu einsetzten, da wurde aus dem sehon 
sagenhaft gewordenen Bau eine "graBe, alte Bergkirche!' 1), 
zu der aus den umliegenden Orten die Toten einst stunden
weit herbeigetragen wurden, urn ihnen da aben zwischen 
den Rebenhiigeln die letzte Ruhe zu geben. Es ist etwas 
Schcmes urn so1chen Volksglauben, wenn er sich aus Er
innerungen der Vorvaterzeit allrnahlich zu Sagen verdichtet. 
Aber diejenigen, welche hier diese Gedanken unter die 
Leute gebracht haben, stiitzen sich nur auf ein paar un
glilckliche Deutungen der Flur- und Waldarte "Leuchte" 
und "Leichtholz", als der Punkte, an denen bei den Toten
zugen in alter Zeit die Leichen zurn Ausruhen der Trager 
niedergestellt wurden. Von dem Namen des Kirchplatzes, 
dem Kirchberg, bildeten Fernstehende, die die Stelle wohl 
nie selbst sahen, die Bezeichnung "Bergkirche". Andere 
erkannte.n dann schon in dieser den alten kultischen Mittel
punkt der Grafschaft zu Bornheimerberg '), ohne daB au13er 

1) Vergl. Gg. Landau, a. a. O. S. 587. 
2) W. Knoll, Festschrift zum 200 jahrigen Jubilaum der Evange

lischen Mat'ienkirche, Frankfurt a. IVI. 1910
1 

S. 8. Hier ist Kirchberg 
die erste und aiteste Kirche in dem frtiheren Amtsgericht (1) I,Born
heimer Bel'g". Die auf S. 9 gegebene Abbildung stellt auf keinen Fall 
die Kircbberger Kirche dar; denn das Bild geht auf den hek. Aqua
tintadruck von Prestel ZurilCk l der urn 1810 enlslanden ist. Es han
delt sich urn die Kapelle St. Bupracht an der S.-W.-Ecke Bergens; 
del' Eckturm der Mauer ist links neben dem Gemauer deutlich za er
kennen; vergl. auch das Titelbild in F. P. Useners a. Schrift. Eine 
Andeutung I{irchbergs findel sicb auf dem Frankfurter Belagerungs
plan von 1552. Besser ist eine farbige DarsleIlung auf einem Karten
plan im Marburger St.-A. Gefach 1921 lit. W. Es zeigt eine (gotische) 
Kirche mit QuerschifI und im Westen vorgesetzten Turm mit sebr 
spitzem Dach in Gestalt einer vierseitigen Pyramide. Zwei andere 
Zeichnungen von Kirchen auf dem Plan, die sich konlrollieren lassen l 
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der in unserer Zeit einsamen Lage 1) auch nur der Schein 
eines Beweises erbracht wurde. Es spricht m. E. nichts 
dafiir, aber einiges dagegen, dall wir in Kirchberg die 
mittelalterliche Pfarrkirche vor uns haben. W ohl aber 
mag diese Filialkirche wegen der Entfernung vom Sitze 
der Pfarrei mit einigen Vorrechten, z. B. dem Begrabnis
recht, ausgestattet gewesen sein. Wir halt en aus den an
gefuhrten Grunden Kirchberg fur das mittJere und aus
gehende Mittelalter als Pfarrkirche nicht erweisbar und 
halten die zuerst geaullerte Meinung fest, dall dieselbe 
beim Hainaer Hofe gelegen hat. 

Alle alteren Kirchen des Frankfurter Fiskus sind 
konigliche Eigenkirchen. Eine solehe auch fur Bergen, 
das nachst Frankfurt der bedeutendste Ort in demselben 
war, anzunehmen, liegt recht nahe. Flir eine Eigenkirche 
sprechen auch die Zehntenverhaltnisse. Ein Zehntenbezirk 
scheidet aus der Betrachtung aus, weil er keinen Zu
sammenhang mit den spateren Pfarreieinkunften verrat 

sind Zerrbilder. W. Knoll Hi.Bt Bischofsheim, das eine sehr alte Kirche 
hat (vergl. Reimer I, 34), nach Kirchberg eingepfarrl sein. 

F. ScharIT, Die Grafschaft Bornheimerberg, Archiv f. Frankfurts 
Geschichte u. Kunst, N. F. V, S. 287 zahlt Fechenheim, ebenfaIls mit 
seh1' alter Kirche, als Filiale 1(. auf. 

Joh. Ad. Bernhard, Antiquit. Wetteraviae Il, 178 weiB von K. 
aIs Pfarrkirche nichts j dem griindlichen Forscher stand wohl mehr 
urk. Material zur Verfiigung, aIs heute erhalten ist. Vergl. auch Engel
hard, Erdbeschreibung del' Hessen-Cassel'sehen Lande 1778. 2. Bd. 
S. 771. Wetterauiseher Geographus, Frankfurt 1747. Hier del' Name 
St. Elisabeth fUr K. 

E. J. Zimmermann, a. a. O. S. 177, 700 halt Enkheim als nach 
Kirchberg eingepfarrt (!) und K. selhst flir einen Wa1lfahrtsort. Aueh 
hier del' Name St. Elisabeth. Ieh finde nirgends einen urk. Be1eg 
daflir. Del' den Ki1'ehbe1'g aus del' Mainebene hinaufziehende FuBpfad 
Hi-hrt allerdings den Namen Wallfahrtsweg. K. als Wallfahrtskapelle 
anzusehen, ware annehmbal', aber es fehIt eben del' Beweis dafUr. 
leh ware nieht el'staunt, wenn sieh del' Wallfahrtsweg aIs ein Vol
brachtsweg entpuppte; diesel' Name kommt vor in Volpreehtisberg 
1336 und Volprechtisbiirne 1367 (dialekt. wolpasehbuan). Siehe Leicht
holz u. Leuehte; aus einem Baumgarten (dialekt. bamgOade) wurde 
Palmgarten und sogar Pangarten (!) dieht bei Kirehberg. 

1) Einsame Kirehlein gab es in del' Slidwetterau mehrere, vergI. 
Gg. WolIT, Bonifatius' 1etzte Fahrt dureh die Wetterau, in Altfrank
furt, Jahrg. 0, Heft 2, S. 4 IT. Eine Stelle haben aIle genannten For
scher bisher libersehen: an del' alten Gelnhauser StraBe (jetzt Sand
straBe) liegt ostlich ihrer Kl'euzung mit del' TriebstraBe eine Flur 
"Das Heiligenhaus" (1445 bie dem heiligen huse. St.-A. Marburg, Amter 
und Orte (Hanau) 15909. Herdan. Gliterverkauf), hier f r i.i h f r ii n k. 
Graber (vgI. Gg. WolIT, Die Slidwetterau in vor- und frlihgesch. Zeit, 
S. 103, 3), Pfarl'ei- u. Arnsburger Gut. 
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oder ein solcher bisher nkht sicher zu ermitteln war. Es ist 
der Zehnten des Bartholomausstiftes in Frankfurt von dem 
Felrle "Hinter dem Dorfe" und vereinzelten Grundstucken 1). 
Der ubrige Teil des Zehnten bezieht das gesamte Gebiet 
des Kirchspiels Bergen, namlich die heutigen Gemarkungen 
Bergen-Enkheim und Seckbach mit den drei DOrfern, in 
sich. Van den Einkunften faUt aut die Pfarrei stets das 
Vierte!. Die ubrigen 'I. verteilen sich auf mehrere Be
sitzer in ungleichen Quoten, sodaJil die praktische Ver
teilung recht umstandlich war. Es kam durch die Streitig
keiten wiederholt zu "Renovaturen". Das Pfarreiviertel 
blieb dabei unberuhrt. Es sollen nun zunachst die auJiler
kirchlichen Anrechte auf den Zehnten nach ihrer Herkunft 
untersucht werden. Teilhaber waren Isenburg-Birstein, 
Hanau, Stolberg, Schelm van Bergen, de Ran (haftet an 
seinem Gute) und Solms-ROdelheim. Die drei zuerst Ge
nannten haben einen Teil ihres Zehnten aus der Aufteilung 
des Chorherrenstifts Hirzenhain '). Dasselbe war U37 durch 
die Bruder Eberhard, Gottfried, J ohannes und Wernher 
von Eppstein-Mtinzenberg und ihren Vetter Eberhard (HL) 
von Eppstein-KOnigstein gegrundet worden. Da Eppstein 
schon in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts in Bergen, 
Seckbach und Enkheim im Zehntenbesitz erscheint, so 
mag der Hirzenhainer Zehnten dem Stifte zur Ausstattung 
gegeben sein. Nach einer Notiz im Fiirstl. Jsenburgischen 
Archive in Birstein 5011 er allerdings kaufweise von K.onig
stein erworben sein '). AIs letzte Quelle wird also in beiden 
Fallen Eppstein gelten durfen. Da wo Stolberg und 
Hanau in groJilen Quoten (,I.) auftreten, mag es bei Stol
berg auf die Eppstein-Konigsteinische Erbschaft zuruck
gehen, bei Hanau ist K.auf nachweisbar 4). Diese erkauften, 
abgesplitterten Anrechte am Zehnten sind auf Umwegen 
auf die Schelme von Bergen zurlickzuflihreo, die bereits 
1271 durch Gottfried den Alteren (IV.) van Eppstein und 
seinen Sohn Gottfried mit dem Zehnten in Bergen (Seck
bach) belehnt wurden und sehr bald Verpfandungen be
werkstelligten 5). Der de Ronische Anteil, der grbJilten-

.) Reimer I, 303. I, 490, 491. . 
2) Hanau-M. LandesbeschI'eibung, Documenta, NI'. 128, H. Vergl. 

auch W. Dersch, Hessisches KlosteI'buch, Marburg 19j5, S. 70 IIirzenhain. 
3) Dortselbst'Nr. 9760. Berger Zehent. 1544. Rinen guetpn wein 

zehcnden in del' besten Jage unsers bergs, haben die Monch uor 
zeiten umb den ~rafen von Konigstein kaurt, gefell dem pastor das 
4 te theil daruon. 

~) z. B. Hanau-M. Landesbeschl'eibung, Documenta, Nr. 68, 88. 
5) ReimeI' 1, 458. V &1. auch Reimer 4, 4:52, 460, 701, 702. 
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teils an Landereien und am Dorfe Enkheim, sowie an 
kleinen Bezirken bei Bergen haftete, geht auf Haina zu
ruck. Das Kloster erhielt diesen Zehnten bereits am 19. 
Mai 1258 von Eppstein I). Bisher hatte ihn Helfrich von 
Rudigheim in Besitz. 

Diese Zehntengruppe stammt also von Eppstein her. 
Der Solms-Rodelheimische Anteil geht auf Rodenstein 
(Lillberg) und weiterhin auf ein pfalzisches Lehen zuruck. 
lm Jabre 1425 verkaufen Hans und Engelhard von Roden
stein (Lillberg) ihren Weinzebnten zu Bergen und Seck
bach an Eberhard von Eppstein und Frank von Cronberg 2}. 
Das Recht des letzteren kam durch seine Tochter Eli
sabeth Katharine, die Gemahlin des Grafen J ohann von 
Solms, an dieses Haus und spaterhin an die Sonderlinie 
Solms-Rodelheim ' ). Ein Teil der ehemals Lillbergischen 
Zehnten war durch Ruprecht von der Pfalz als Lehen an 
den Grafen Johann von lsenburg gekommen '). Mit Ein
willigung des Kurfursten Friedrich von der Pfalz gab 
1475 Graf Ludwig von Isenburg 1/, des Weinzehnten zu 
Bergen und Seckbach an Karl und Eitel Schelm von 
Bergen '), die auch von Solms Zehntengerechtsame be
sallen 'i. 

Die beiden Gruppen der Zehntenbesitzer beziehen ihre 

1) Reimer I, 331, 363. VergI. St.-A. Marburg. Copialbuch IX. 
Berger Documenten S. 155 tT. Der \Vein zehenden im Rebenberg zu 
Sergen, wovon der herr pfarrer daselbst das quart bekombt. Oer 
wein zehenden hinter def Enckheimer kirch, daB kirchensliick ge
nant bey Sergen, bekombl def pfarrer zu Bergen gieichfals das quart 
davon. Der fruchl zehenden umb die Berger wart von verschiedenen 
achrn in cin klein auBgesteintes revicr, wovon def herr prarrer das 
quart bekombt. Oer fruchl zehende zu Enckheim, davon der herr 
pfarrer gleichfals ein quart, der schulmeister aber etliche garben, so 
man die gIocke garbe nennet, bekombt. VergL auch E. Zimmermann, 
Banau Sladt u. Land. S. 2~9 f. Berger u. Enkheimer Schulkompetenz. 
S. 184, H!D. Hier die Zehntenteilung eines Bezirkes nach J. Ph. Her
manns Manuskript S. 77- 80. 

Ganz unwlchtig sind die Zehntenanteile, die Sibold Schelm von 
Bergen durch Graf Johann von Sponheim an der Beunde zu Seckbach 
bekommt (pfalz.). Reimer 1, 6HI. Vergl. Reimer 4, 224. (Eppst. Her
kunll.) 

2) FUrstL Isenburg. Archiv in Birstein, Kur-Pfalzische Lehen, 
A. Alte Lehen. 

3) Uber den geneal. Zusammenhang s. Archiv f. lIess. Geschichle 
u. Altertumskunde, 1. Bd. Eigenbrodt, Diplomat. Geschichle der I)y
nasten von Falkenstein, Herren von und zu MUnzenberg, S. 7H. 

j) Reimer 4, 810. 
5) ~"Urstl. Isenburg. Archiv in Birstein, a. a. O. 
6) F. P. Usener, a. a. O. S. 17. 
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Gefalle nun nicht aus raumlich getrennten Bezirken. Zu
meist nehmen sie ihre Quoten von der ~samtzehnten
masse derselben Feldlagen, nachdem zunachst das Vierteil 
der Pfarrei sichergestellt ist. Der lehnte war also zweifel-
10s ursprunglich ein Ganzes. Die Herren von Eppstein 
haben ihrc lehnten in Bergen-Enkheim und Seckbach vom 
Reiche '). Reichslehnbarkeit wird man nach dem lusam
menhang nun wohl auch fur den pfalzischen lehnten und 
damit fUr diese gesamte Abgabe annehmen durfen. 

Das Viertel des lehnten im Kirchspiel Bergen bildet 
nun die Haupteinnahme der Pfarrei. Allerdings ist nicht 
der Stelleninhaber der alleinige Nutznieller; Kirchenbau, 
Armenkasten und Schule haben an den Einkunften Teil; 
so ist es wenigstens nach der Reformation. Zu der Dotie
rung der Pfarrkirche ist wohl der lehnte in seiner Ge
samtheit zu rechnen. Daraus ab er, daJD Laien sich in den 
nicht unbedingt zur Erhaltung und Versorgung der Pfarr
kirche notwendigen Betrag des lehnten, der reichslehnbar 
ist, teiien, geht ein Erkennungszeichen koniglicher Eigen
kirchen '), die als Lehen sehr begehr! und also nutzbringend 
waren '), hervor. Recht bezeichnend scheint, dall sich das 
Vierteil der Pfarrei aus dem de Ronischen lehnten, der 
so lange im Hainaer Besitz und von dem iibrigen abge
trennt war, unversehrt erhielt4). Es diirfte si ch urn die 
kirchliche Vierteilung handeln '). Die Pfarracker liegen 
mehrfach neben Giitern des K.losters Haina, besonders im 

1) Reimel' 1, 705. DaB d. Z. von den NUrings hel'kommt, muB 
nicht gegen aueh friihere Reiehslehnbarkeit spree hen. 

~) Vel'gl. U. Stutz, Geschichte des kirehlichen Benellzialwesens 
von seinen Anfiingen bis auf die Zeit Alexanders Ill. , Berlin 1895, 
S.134-1Q6, 216-77, besond. 263-270. Ferner A. Olt, a. a. O. S. 39, 53. 

3) IL GefTken, Die Krone und das niedere Kirchengut unter 
Kaiser Friedrich I L Diss. Leipzig 1890, S. 16. 

4) U. Slulz, a. a. O. S. 172- 177. 
~) VergI. A. Olt, a. a. O. S. 52. Die Versuche der Biseh6fe, auch 

bei Eigenkirchen das Quart fiir sich zu bekommen, scheiterten zu
meist. - Den weitaus gr6./3eren Teil del' Einnahmen diesel' Kirchen 
behielten die Besitzer. Im iibrigen sind die Abstufun~en ortlich ver
sehieden. - Die Eigenkirche war seit Alexander Ill. l1l59- 81) theo
retisch liingsl beseitigt. Aber "Fried rich 11. u. s. S6hne halten trolz aller 
papstlichen Erlasse noeh v611ig uneingeschrankte Verftigungsfreiheil 
iiber den gesamten Besilzstand ihrer Kirehen". (H. Gefl"ken a. a. O. 
S. 16.) Die Neuerungen Alexanders fIL setzten sich nicht sofor1 durch; 
die Kurie war durch den Investilurstreit sehr vorsichtig e;eworden. Zu
dem fand die Kirche bei den bisherigen Zuslanden ihre Rechnung, weil 
sie selbst Besitzerin vieler Eigenkirchen war. (Ebend. S. 7-9, 17.) 

Vergl. auch F. Heck, Das Kirchenwesen del' Stadt Hanau im 
Millelaller (Zeilschrifl 46. Bd. 1912 S. 14). 

• 
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"Reiche". Es ist dar um der Gedanke nicht abzuweisen, 
daJil rn it Berger Konigsgut g leichzeitig auch ein T eil der 
Plarrki rche <in Haina karn I). Ob die Zehntenerwerbung 
Hainas von Eppstein 1258 von dern Bemuhen, die Laien 
von der Pfarrk irche zu beseitigen, ausging, ist uner
weisbar, wUrde aber zu den sonstigen Bestrebu ngen der 
Cisterzienser in dieser Hinsicht passen. Die P farrkirchc 
in Bergen gibt das Kathedratikum, aber keine Verpfiegung 
(procuratio), nisi benevolentia '). . 

U ID 1500 mussen die p fa rrki rchlichen Rechte auf die 
Enkheimer Kirche, eine Filiale Bergens, iiber tragen worden 
sein. Der Grund dafur ist wohl in der Baufalligkeit des 
a!ten Gebaudes, das ver mutlich aus Holz und Fachwerk 
errichtet war, zu suchen 3). lm Jahre 1519 mull U lrichs
henn H ans eine ewige Messe zu Enkheim in die Pfarr
kirche stiften, weil er den Schotter Junghenn von E nk
heim im SchieJilrain aus U nbedacht erschossen hatte '). 
1526 werden nur die Enkheimer, K irchberger und St. Hu-

1) Uher Vermischung des Kirchenguts mil Klostergut vergl. U. 
Slutz, a. a. O. 8.174. Der Haferzins Hainas an den KOlligshof in Frank
furt wurde von mir versuchsweise auf das Hainaer Gut bezogen, das 
neben dem Pfarrgut liegt (dasselbe heiBt hier noch nach der Refor
mation Witthum und Widem). Es ware dann beides gleichzeitig an 
H. gekommen und das Pfarrgut aus ehemaligem Konigsgut (Ei~en
kirche) ausgeschieden. Filr die Obertragung an H. wurde die Zeit 
11rn 1220 zu Grunde gelegt. Das Ergebnis ist recht befriedigend. 

2) Wiirdtwein , Dioeces. Mog. Tom. H, L26. Vergl. auch A. Otl, 
a. a. O. S. 54. Papst Innocenz IV. eximierte den Cisterzienserorden 
von der bischbfl. Visilation und damit von del' Leistung der procuralio. 

3) Uber die Moglichkeit der Obertragung del' pfarrkirchlichen 
Rechte vergl. P. Hinschius, a. a. O. lIt 397, 398; ferner SagmUller, 
1..ehrbuch d. kath. Kirchenrechts, Freiburg 1914, S. 305. P. Hinschius 
halt den im Tridenlinum angegebenen Grund, die Unmoglichkeit der 
Wiederherstellung, nicht als den einzig slallhaften. Es scheint ge~ 
rade aus del' Bestimmung des Konzils hervOI'zugehen, daB man vor
her auch aus anderen Grtinden zur Verlegung schritt. Fur die Bau
falligkeit spricht del' Neubau del' Hainaer Kapelle (mit dem hesonderen 
beneficium des Nik.-Altars). Dieselbe hat einen tiefen Weinkeller, del' 
Boden war als Speicher Yorgesehen. Hainas lnteresse an der Er
hallung del' Pfarrkil'che an der alten SlelLe \Vat' sicher gering) da es 
zur Zeil der Verlegung keine EigenwirtschafL mehr auf seinen Gutern 
in Bergen betrieb) sondern dieselben in 2 Teilen verliehen halle 
(Kleines u. grofies Hainaer Lehen, Berger Documenten~Buch) S. 25). 
Sein Zehntenanteil blieb .,ihm) natiirlich muBte es das Quart weiter 
an den Pfarrer fiefern. Uber Translat. vergl. weiterhin die Beispiele 
bei E. J. Zimmermann, n. a. O. S. 174 j F. Heck) a. a. O. S.287. Daf.l 
die Verlegung gerade vor del' Reformation geschah) erkUirt auch, daB 
keine Erinnerung an die ehemalige Lage del' Pfarrkirche bHeb. 

4) E. J. Zimmermann, a. a. O. S. 206. 

-
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pracht-Kirche erwahnt '). Letztere war kurz nach 1550 
eine Ruine. So ergibt sich die immerhin merkwurdige 
Tatsache, dall der grallte, sogar befestigte Ort des Kirch
spiels, der zudem Sitz der Pfarrei ist, um 1600 kein in
taktes Gotteshaus hat '). Die wachentlichen Betstunden 
werden auf dem Rathause gehalten, oft unter Einspruch 
des lutherischen Amtmannes; die Glocken, die ja von alters 
her auch der politischen Gemeinde zustanden, hingen auf 
der U nterpforte. 

Die Lage der Pfarrkirche in einem ehemaligen Ko
nigshofe ware durchaus nichts Auffalliges. Gerade die 
Bethauser auf Herrenhafen, die zumeist die altesten christ
lichen Heiligtomer auf dem Lande sind, gewannen oft die 
Rechte von Pfarrkirchen. 

Die Hainaer Kapelle mit ihrer nachsten U mgebung 
pallt somit nach ihrer Geschichte zu einem Konigshofe. 

In dem nun noch tibrigen Teile astlich der Herren
gasse glauben wir jene curia zu erkennen, die K6nig 
Rudolf am 31. J uli 1277 Reinhard von Hanau als Burg
lehen zu Rodelheim anweisen lallt. Die Identifizierung 
wird erleichtert durch die "Beschreibung der Hanau
Milntzenbergischen Landen"'). Die Grtinde, die zur Ab-

1) E. J. Zimmermann, S. 701, 702. Ob in del' Hainaer Kirche 
noch Gottesdienst gehalten wurc1e, HiBt sich nicht feslstellen, ist aber 
nicht wahrscheinlich. Es fehlte in del' garenden Zeit an Geistlichen. 
Es ist vor altem keine ofTentliche Kirche mehr. St. Hupracht s. u. 
S. 167, 168. 

') St.-A. Marburg, A L 228/7, S. 1,2,12, 19, 20. Es geht hervol", 
dal3 Bel'gen keine Kirche mehr hatte und die Enkheimer Kirche die 
Pfarrkirche war. Man woUte 1598 zunachsl die Friihme13kirche Sl. 
Hupracht wieder aufbauen, da die Gefalle von dieser Kirche grolHen
teils dieser alIein zustanden. Gegen die ErJ;'ichtung straubten sich 
Seckbach und Enkheim, die eine Entrechtung der Pfarrkirche filrchleten, 
die ja dann unter erbiUerten lGimpfen allmiihlich eingetrelen~ ist. 
F. ScharfT, a. a. O. S. 288 gibt aIs Erbauungsjahr der Enkheimer 
Kil'che 1719 an, er meint die Erneuerung von 1717. Nachweisbar ist 
die Kil'che bereits 1445 (Herdan, Giiterverkauf). DaB das Presbyterium 
4 Berger und nur 2 Enkheimer Glieder haUe, daB auch nul' jeden 
3. Sonnlag in Enkheim Gottesdiensl war, erkHirl sich daraus, daB nach 
Verfall der Seckbacher Kirche und Lostrennung der Seckbacher Kirchen
gemeinde deren Anteil stillschweigend nach Bergen iibertragen wurde. 
Es wiederholte sich dieselbe Erscheinung wie in Seckbach: die Kirche 
wurde vernachUissigt, sodaB der Einslurz drohte. Man halle die 
Kirchenprliflmg und Konfirmation nach Bergen gezogen. Erst nach 
sehr unerfreuiichen Kiimpfen konnten di~Enkheimer ihre Rechte wieder 
el'iangen. Im Presbylerium wurden sie naturgemaB stets iiberstimmt. 

3) Beschreibung der Hanau-Miinlzenbel'gischen Landen, Welche 
Zum VersUlndniil3 der Heichs-Lehen-Brieffen und andel'el' Documenten 

%oitsc ilr. ut!. 50. 10 
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fassung dieser Sehrift fUhrten, sind bekannt. Es interes
siert hier, wie die Hanauischen Regierungsbeamten ihre 
Aufgabe erledigten. Sie sind uberall bestrebt, den uber
wiegenden Teil der Grafsehaft als Allode hinzustellen oder 
doch als Lehen aus so1chen nachzuweisen, wahrend die 
Belehnungen ans Reiehsgut naeh besten Kraften ver
sehleiert und verkleinert werden. Fur die Grafsehaft Born
heimerberg im besonderen 5011 der Nachweis erbracht 
werden, dal\ Hanau bereits vor der Belehnung dureh das 
Reich grol\e Privaterwerbungen gemaeht habe. Fur Bergen 
ist er als mi1Dlungen zu betrachten . . Hanau war tatsach
lieh, trotzdem es Landesherrsehaft war, noeh um 1700 
reeht sehwaeh vertreten. So besitzen z. B. de Ron und 
das Frankfurter Kastenamt allein sehon Zllsammen 945 
Morgen Freigut von der damals rund 2500 Morgen Aeker
land haltenden Gemarkung. Namhafte Anteile hatten da
neben Schelm v. Bergen, sowie Bartholomaus-, Leonhards
und Liebfrauellstift und aueh Dominikaner (vormals Engel
taler Besitz) und Deutsehherrn in Frankfurt. 

Dem entsprieht denn aueh das Material, das Hanan 
lib er Kaufe in Bergen beizubringen vermag; es hatte se i
nem Interesse entsprochen, moglichst viele zu erweisen. 
An Gehoften kommt nur eins vcr, namlich "das Steinhu13 
mit der Hoffreyde", das Hanau 1486 von Philipp Van Ru
digheim erwarb '). Der Anteil Siegfrieds von Rheinbergen 
an der Sehelmenburg kommt hier nieht in Betraeht 'J. Es 
ist zu entscheiden, ob der fUr unseren Nachweis wichtige 
Bezirk die HofsteIle des steinernen Rauses oder jene curia 
ist, die Rudolf von Habsburg als Burglehen zu ROdelheim 
an'~leisen lie0. In einem Zehntenregister 3), das nach der 
Sehreibweise in die Mitte des 16. J ahrhunderts zu setzen 
ist, wird eine "Hofraidt in der Steinhau.0 GassenH genannt, 
die 12 ~ 3 "<I Zinsen in die Pfarrei zu entriehten hat; 

dienlich ist: Verfasset Von Hochgrafl. lIanau-Muntzenbergischer-Lands
Regierung. Im Jahr 1720. AIs Anhang sind beigegeben: Documenta 
Aus dem Hanau-Mi'mtzenbergischen Archiv. Dagegen del' Reichshofrat: 
Vorlauffige Kurtze Anmerckungen libel' Die sogenannte u. s. w. 172:-( 
Hanau daraufhin: Vestgegrlindete und ohnumsto13liche alleruntcr
thanigste Gegen-Vorstellung 1723. 1. Teil, Contrahierler Inhalt del' in 
Anno 1720 gedruckten Beschreibung. H. Teil, wohl fundirte Notamina 
auf den Text des Fiscalischen Berichles. 

I) Vergl. Hanau-Muntzenbergische L. B. Documenta NI'. 85. 
2) Ebenda, Nr. 84, Nr. 87 a. u. h. 
8) Ph. L. Hermann, a. a. O. S, 708, 713, 1 {J (in jener Zeit 

Schilling-HelIer) = 10 h (sind in diesem Zinsbuchextract zu Grunde 
gelegt; 8 h = 1 alb.) 4 ~ also = 5 alb. 
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naeh einem wenig spateren Eintrag (1599) gibt eine "Hof
raid an der gemeinen Gassen" 4 fl Zins. Die zuletzt an
gegebene Surnrne ist zu verfolgen bis zurn J ahre 1717; es 
handelt sieh urn Nr. 2 in der Herrengasse, das einzige Ge
hoft, das in dieser Gasse in die Pfarrei zinste (5 alb.) '). 
Damit steht fest, dall die fur die in Frage kommende Zeit 
dem Namen nach nicht nachzuweisende Herrengasse ge
will nieht identiseh ist rnit der Steinhausgasse, dall also 
jener Erwerb von Rudigheim wo anders lag. Also haben 
wir in jenem iibrigen Teile. der sich als hanauischer Besitz 
erweisen IaJ3t, das Rodelheimer Burglehen var uns, "den 
Hof, den man nennet des kungeshof", der naeh dern 
Weistnme von 1382 Sta tte des hofisehen Geriehts war. 
Eben gerade die Eigensehaft als Geriehtsplatz hat dieser 
Teil bis in die neueste Zeit bewahrt. Naeh der Haupt
stralle hin wurden die heutigen Hofraiten Nr. 60, 62 und 
64 abgetrennt 2). Als Hanau dureh Landerwerb eines 
grolleren Wirtsehaftshofes bedurfte, teilte es den Rest 
noehmals. Der Teil naeh der Kirehe irn Suden blieb dem 
Geriehte vorbehalten; naeh Norden ansehliellend lag die 
Hanauisehe Kellerei od er der Hanauer Hof (vergl. oben 
S. 137, Friedhof). Naeh dem Allfall Hanaus an Kassel und 
nachdem der de Ronische Besitz von diesem etworben 
war, wurde aus letzterem die Kellerei gebildet, ihr ur-
sprunglieher Sitz aber zur Renterei umgewandelt. Gerade . 
die Teilung und Umbildung ist die Ursaehe, dall der alte 
Name des hofisehen Geriehts allmahlieh versehwand. Hinzu 
kommt, dall die Grafen von Hanau 1593 das Dorfgerieht, 
das bis dahin anf dem Rathause gehegt wurde, aufhoben 
und mit dem hofischen Gerichte verschmolzen; zugleich 
wurde Bergen Landgerieht ' ). Am 1. .Oktober 1864 endlieh 
wurde das Gerieht in dem heutigen Amtsgeriebtsgebaude 
Herrengasse Nr. 6 untergebraeht. Dieses ist auf dem 
Platze des einstigen Hainaer Hofbauses errichte!. Vor
ubergehend waren vorber die Teile 280, 281 durch die oben 
S. 128 erwahnte Parzellierung unter mehrere Besitzer ge
kommen. Nur 280 wurde zuruckerworben. Als Rest des 
einstigen Reichslehens ist heute nur noch die Amtsrichter
wohnung Herrengasse 3 mit dem an stollen den Garten Staats-

1) l\1efibuch, pag. 16, 17. 
2) Ebenda, pag. 10. 
3) Zimmermann, Hanau Stadt u. Land, S. 61 f., 721. Vergl. auch 

Or. Ph. F. Scbulin, Die Frankfurter Landgemeinden, herausgeg. von 
H. Jung, Frankfurt a. M. 1905, S. 50 Anm. Spater nach Hanau verlegt. 

10' 
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eigentum gebJieben. DaJil die Grafen van Hanau sehr eigen
machtig mit dem einstigen Burglehen verfuhren, bedarf 
keiner Begrilndung. In der H. - M. Landesbeschreibung 
sucht Hanau ilberhaupt in Zweifel zu ziehen, daJil das hO
fische Gericht in Bergen vom Reiche stamme, ja, der halbe 
Bornheimerberg solle den Herren van Munzenberg als Allod 
gehOrt haben '). So konnte es nicht fehlen, daJil der Reichs
hofrat dieser eigentumlichen Beschreibung zum Verstandnis 
der Lehenbriefe auJilerst miJiltrauisch und ablehnend gegen
ilberstand. So glaubte er zwei Hofe, die vom Reiche zu 
Lehen gingen, in Bergen suchen zu miissen: "Das Burg
lehen zu Riedelheim, so da ist der Dingholf zu Bergen, 
mit seinen Rechten und Zugehorden '), .... muJil van 
dem Holfe zu Bergen wohl unterschieden werden" 3). 
Diese Ansicht des Reichshofrats grOndet si ch auf die 
Lehenbriefe van 1442 bis 1714 '). Sie ist leicht als MiJil
verstandnis zu erkennen aus dem Lehenbrief Kaiser Sigis
munds van 1414 5). Nachdem namlich 17 Lehenstocke, 
darunter als 16. der Hof zu Bergen, aufgezahlt sind, fahrt 
die Urkunde fort: "So sind diese nachgeschriebin gudere 
burg lehin mit namen das burg lehin zu Redelnheim 
das ist der dynghoff zu Bergen mit sinen rechten und 
zugehorden ... ". In der Ausstellung durch Friedrich Ill. 
van 1442 ist der erklarende Zusatz, der sich in der Ur
kunde van 1414 findet, daJil die Lehen, die Burglehen sind, 
noch einmal gesondert folgen sol1en, weggelassen. Durch 
die einfache aufzahlende Anreihung derselben an die vor
hergenannten Lehenstucke wurden der Hof zu Bergen 
und die Hofstatt zu ROdelheim, die doch einen selbstver
stand lichen Teil des Burglehens bildete '), zweimal aufge
fOhrt. Daraus erklart si ch die irrtilmliche doppelte Zahlung 
des Rcichshofrats. 

Fur die frOhere ZusammengehOrigkeit der Bezirke 

1) Hanau.Miintzenbergische L.-8. S. 29, S. !'lB. 
I) VorHiufige Kurtze Anmerckungen u. s. w. S. 23. Bezug auf 

Documenta Beilage Nr. 38: die Belehnung durch Rudolf 1. , auch Reimer 
I, 578. 

.) Ebenda, S. 2:l. Bezug au! das 16. Lehnsllick der H.-M. L.-Il. , 
die si ch hier auf das Weistum von 1382 Boil. der Documenla Nr. 54 
(Rei mer 11 , 298) sliilzt, und da sie das hoC. Gericht als urspriinglich 
Hanauisches Allod ausgeben mochte, von der Belehnungsurkunde 
Rudolfs I. nichts wissen will. 

~) Documenta, Beilagen Nr. 2 bis Nr. 26. 
~) Ebenda, Beilage Nr. 1. 
6) Vergl. H. Niese, Die Verwallung des Reichsguls im 13. Jahrh. 

Innsbruck 1905, S. 236. 
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westlich und ostlich der Herrengasse ergibt sich ein leichter 
Anhalt aus der Erklarung Ulrichs von Hanau vorn Jahre 
1297 liber die Ruckgabe zweier Huben durch das Kloster 
Haina, die es bisher gegen Abgaben und Dienste besaJil; 
das Land bildete ein ZubehOr zu dem Hofe, den Ulrich 
als Burglehen vom Reiche hatte I). Uberall da namlich, 
wo sich eine Teilung ehemals koniglichen Gutes in der 
Gemarkung nachweisen laBt, ist sie nach dem Grundsatze 
geschehen, alle dazu in Betracht kommenden Stucke durch
zuteilen, zu "drumpfen oder zu schHtzen", also nicht etwa 
eine Hube an diesern, eine .7weite Hube an jenem Ende 
der Mark aus dem Gesamtverbande zu losen. Dem Ver
fahren zu Grunde liegt vor allem die verschiedene Gute 
des Bodens. Verfolgt man die einzelnen Ackerstreifen in 
ihrer Geschichte ruck warts, so kommt man sehr bald durch 
die Verschmelzung derselben zu einer Flache, welche 
Meitzen und Gg. Landau als Gewann oder Gewende be
zeichnen. Es Hi.Iat sich verschiedentlich sogar dartllo, daJ3 
weiter rlickwarts zwei, drei und mehr Gewanne wieder 
eine groJilere Einheit bildeten, dalil sich dann diese Er
scheinung bezeichnenderweise in anderen Flurlagen wieder
halt; nur darf man nicht an der Hand des Dreifelder
systems U mschau halten. Das fuhrt zu anderer Auffassung 
des \Ves~ns der Gewende und damit auch der Huben. 
Letztere sind hier urn die Mitte des 13. J ahrhunderts, so
weit das urkundliche Material ihren Charakter erkennen 
laJilt, in der H auptsache NormalgroJilen zur Festsetzung 
van Leistungen. Das Gesagte gilt zunachst nur fur die 
Gemarkung Bergen-Enkheirns. Fur den Konigshof legt 
dieses Teilverfahren den Gedanken nahe, daJil bereits bei 
der Ubertragung des Dinghofes an Ulrich eine durchgehende 
Spaltung des letzten kOniglichen Besitzes vorlag, die sich 
auch, weil es sich urn den Rest handelte, auf den Raf se I b s t 
erstreckte; die ungeteilte Hofstelle ohne Land ware anderen 
Falls entwertet worden. Haina hatte dann also die beiden 
zuruckgegebenen Huben als Nebenlieger besessen. Es 
ware nun leicht, die Beziehung zu der Haferlieferung Hai
nas an den K onigshof in Frankfurt, uber die jene Ent
scheidung des ReichsschultheiJilen vorliegt, herzustellen; 
aber bei den unbestimmbaren Nebenumstanden der Lei
stung bleibt das Ergebnis nur ein Annaherungswert 

1) Reimer, I, 768. Uber die Fortdauer von Diensten von an 
die Geisllichkeit vergehenem Konigsgut s. A. Dopsch, a. a. O. I, 180. 
Auch O. Bethge, 11. 1'. S. 22 Anm . 

• 

• 
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(vergl. oben S. 144, Anrn. 1 auch der Hainaer Besitz 
neben Pfarrei betragt rund 2 Huben.) 

Fur diese brtliche Ansetzung desI<:onigshofes wurden also 
sprechen die eigentltrnliche U rngrenzung '), die oblonge 
Gestalt und die Grolle der eingescblossenen Flache 2), die 
Teilung in zwei charakteristische Ha.Jften, von denen eine 
durch Rudolf I. an Hanau kommt, die, wenn sie si ch 
auch nicht als frlihes Konigsgut, so doch als spates Reichs
gut erweiscn laBt 3), deren andere aber sich im Besitz zweier 
K16ster befindet, die mindestens Gut van Reichsministerialen 
besitzen, und endlich die Geschichte der Kapelle, die auf eine 
Eigenkirche hinweist ' ). U nterhalb des Hofes entspringcn 
dem Berghang einige Quellen, deren Abflull in dem oben 
angefUhrten Zehntenverzeichnis des Bartholornaus·Stifts ') 
"Weiherbachu genannt wird; die Bezeichnung ist spater 
nicht nachweisbar; sie diente damals als Grenzlinie eines 
Feldbezirks, war also schon alto Man kann in dem Gewasser 
den Abflull des zurn Konigshof gehorigen Fischteiches 
sehen. Der Bergabhang ist hier in der Grolle etwa eines 

1) A. Egg-ers, a. a. O. S. 104 vermutel, daB die curtis in be
festigtem Raume unbefesligt war; flir unsel'e Gegend bleibt die Arl 
del' Anlagen abzuwarten. .. 

2} Rund 100: 130 m = 1,30 ha. Uber die GroBenverhaltnisse 
vergl. Reallexikon d. german. Alterlumskunde van Johs. Hoops, 3. Bd. 
1915, S. 85, 86 (C. Schuchhardt). 

3) Der Gedanke an ga.nz fril.hes Konigsj?;ut lie.Be sich alle.rdings 
aus der Erwiihnung des RelChes lrn Sondersmne aus dem Welslumc 
von 1382 rechtfertigen. 

') Die konigl. Eigenkirche wtirde die Vogtei bedingen. Unler 
den Beschwerungen des de Ronischen Gutes wird genannt ,,1/2 ohm 
weyn dem grafen von Ysenburg wegen der capell" (1695) St.-A. Mar
burg, AbteiL Hanau , Copialbuch IX, S. 159. Bei einem Streit libel' 
diese Abgabe stellt sich heraus, daB auch die Landgriifl. Hess.-Darm
sladt. Regierung nichts tiber die Herkunft derselben weill. Wir be
trachten sie als alt und als eine Par allele zuro Patron at der Eppsteiner 
liber KirchLerg roit seinen Lai~nzehnlen. Y sen~urg bes~tzt L.iBberger 
Lehen aus Pfiilzer Hand (Relmer 4, 810). Mlt dem Zertellen des 
reichslehnbaren Zehnten waLen also auch die Ubrigen grundherrlichen 
Rechle geteilt worden. Vielleicht spielt dann auch die Einigung 
zwischen Bal'tholomaus-Slifl und LiBberg (Rei mer 1, 303 Eingang) "in 
capella" in del' Vorgangerin del' H. Kapelle. Ober die Vogtei an Kirchen 
del' Cisterzienser vergL C. Ebel, Geschichle des Klosters Arnshurg 
in del' Wetterau. Diss. Marburg 1892, J, S. 18; H. Geffken, a. a, O. 
S. 27. Patron at und Vogtei haben ihre Wurzel in den grundherrJichen 
Rechten an der Eigenkirche. 

5) Inter plateas et W i w e r s b a ch, Reimer 1, 303, S. 219, Zeile 28. 
Man denkt unwillkiirlicb an die Stellen "vivarios in curles noslras" 
(cap. 21) und "ut pisces de wiwariis nostris" (cap. 65) im CapituL 
de villis, 

, 

) 
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Morgens eingeebnet: iiber dern Lehrn liegt eine Moor-
5chicht von 1/2 m Starke. Wenn man die so gewonnenen 
Anhalte zu einem mosaikartigen Bilde zU5ammenhalt, so 
ist rn. E. die Lage des KOnigshofes an dieser Stelle sehr 
wahrscheinlich. 

Es darf jedoch nicht iibersehen werden, dall an dern 
Besitze urn die Schelrnen burg und an den an stollen den 
Grundstiicken eine ahnliche Aufteilung zu erkennen ist 
wie an der eben betrachteten Flache. Die Schelrne waren 
Reichsministerialen J); sie treten als Dorfrichter in Bergen 
entgegen. Bei der Lage der Burg in unrnittelbarern An
schlull an den rnittelalterlichen Ort scheint es unerlalllich, 
diesen Bezirk bei der U ntersuchung zu beriicksichtigen '). 
Es handelt sich also urn die Liegenschaften, die von der 
Marktstralle, dern Landgraben- Imd dern Baurngartenweg 
auf drei Seiten umschlossen werden, auf der vierten aber 
durch Ringrnauer und Graben vorn Dorfe Bergen friiher 
getrennt waren. Noch heute lassen sich drei Teile de ut
lich erkennen. Das westliche grolle Anwesen rnit der 
Burg ist der ehernalige Wohnsitz der Schelrne von Bergen. 
Daran schliellt nach Osten an der Hauptstralle eine Hof
raite an, die bis zurn J ahre 1819 dern Kastenarnte in Frank
furt gehorte. Der Rest in dern Winkel zwischen den 
heiden genannten Grundstiicken ist z. 1'. Eigentum der 
Gemeinde Bergen-Enkheim. Die frilbere Grenze lag am 
israelitischen Friedhofe. Vor wenigen Jahren wurde der 
nordliche Teil zu Bauzwecken verteilt j so entstand die 
Turrnstralle. Die Gemeinde erwarh das Land vom Kur
hessischen Staate; es stammt aus dem de Ronischen 
Gute her. Lebendig sind noch heute die Bezeichnungen 
Bleichgarten, Herren-, Herrschaftlicher und de Ronischer 
Lustgarten '). Die Herkunft des de Ranischen Gutes in 
Bergen ist schan weiter aben berilhrt; es geht auf das 
Klaster Haina zuriick. Die Hafraite des Frankfurter 
Kastenarnts ist der ehemalige Falkensteiner Ho! in Bergen. 
Dieser war, nachdern Werner Ill. van Falkenstein, . der 

1) Hanau - Mlintzenbergische Landesbeschreibung. Vorlaufflge 
kurtze Anmerckungen S.31. Hier wird die Burg auf Reichsgut zurtick
gefUhrt: "Es ist aber diese Oblation denen Berm von Hanau, als Be
sitzern des Bornbeimer Berges gescbehen, und folglich gehoret diese 
Lehenschaft allerdings auch zu dem Reichs -Leben". S. 154, Anm. 2. 

I) Vergl. fUr ahnliche Verbiiltnisse Bonner Jahrbiicher 11 eft 
114 H5t 1906, den Aufsatz K. Riibels S. 134 r. bes. S. 1.54, 155, 158. 

a) So im Schelmischen Ackerbuch von J720. St.-A. Marburg; 
auf der farbigen Zeichnung des Titelblattes. 
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Sohn Philipps VI. der Licher Linie, als Erzbischof van Trier 
1418 gestorben war, an dessen Geschwistcr, bezw. dercll 
Nachkommen gelangt. Bei der Eroffnung und Teilung 
der Erbschaft fielen WeingUlt und GeltgUlt zu Bergen in 
das Licher DritteI '). Am 30. J anuar 1500 verkaufte Graf 
PhiIipp zu Solms-Lich und Herr zu Miinzenberg den Hof 
mit Zubehor an Johann und Barbara Rosenlacher in Frank
furt '). 1551 vermachte ihn Margarete Rosenlacher dem 
Kastenamt. Van dem Grundstiicke wurden nach 1717 
die Parzellen 13 - 10 getrennt ("Matern'sche Hofraith") '). 

Falkenstein tritt in der Gemarkung am 26. Mai 125U 
zum ersten Male als Besitzer auf. An diesem Tage ge
nehmigen Philipp I. von Falkenstein (Miinzenberg) und 
seine 50hne, dall Otto von Cronberg und Anverwandte 
die Beunde in Bergen (agrum, qui bun den dicitur), die sie 
van Falkenstein als Lehen hatten, an das Kloster Haina 
als freies Eigentum iibertragen '). Drei J ahre vorher hatte 
Philipp als Gemahl Isengards von Miinzenberg nach dem 
1255 erfolgten Tode seines Sch wagers Ulrich H. G u ter 
und Gulten in Bergen erhalten. 1304 ist "" des Munzen
bergischen Erbes in Bergen in der Hand Falkensteins; 
"G hat Hanau inne '). Am 4. September 1269 ubergebcn 
Philipp und seine Sohne Wernher (I.) und Philipp (Il.) dem 
Kloster Haina Guter in Heddernheim, die bisher die Ritter 
Gottfried und Konrad van Bergen als Lehen hatten. Da
fur tragt Haina 4 Huben seines Eigentums in Bergen 
den en von Falkenstein als Lehensgut auf G). Es sind wohl 

1) Urkunden bei Gudenus, Codex diplomat. l\1og. V. S. 754 f. 
Ferner Deduction des Grafl. Stolbergischen Erbrechles 1663 und Eigen
brodt im Archiv f. Hessische Geschichle u. Altertumskunde, 1. Band 
S. 1-84. Der Hof selbst scheint den Umweg liber den Sayner Anteil 
in der Dreieich bezw. Wetterau gemacht zu haben: 1458 verkaufte 
Grar Gerhard von Sayn seine Erbleile in def Wetterau mit alien ihren 
"ingehorden" erblich an Frank von Cronberg. Durch dessen Tochter 
karnen sie an Johannes von Sol ms, spater an seinen Sohn Cuno und 
dann an seinen Enkel Philipp, cler an Rosenlacher verkauft. 

' ) Frankfurter Stadtarchiv, Almosen - Kasten, Bd. I. 2. feria 
quinta post Conversionem Pauli . 

• ) Me6buch S. 56. 
f) Reimer 1, 351. 
5) Reimer 2, 40. 
6) Reimer I, 446. Das Regest durfte nichl zulreITen; ebenso 

bei Sauer, Cod. Nass. J, 469. 
F. P. Usener, a. a. O. S. 8, 9 giht den [nhalt der Urkunde falsch 

wieder. Die Schelme empfangen zur Entschadigung fUr die abgetre
tenen Falkensteinschen Guter in Heddernheim solche in Bergen aIs 
Lehen, die hisher Haina eigenWmlich besaB und an F. abtrat fur die 
UberIassung der Heddernheimer Gilter. 
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dieselben 4 Huben, die das Klaster 1261 van den Deutseb
herren in Frankfurt kauflich erwarb 1) und die einen Teil 
der van Elisabeth van Hagen 1222 an das Deutsehardens
haus gesehenkten 7 Huben ausmaehen '). Die Hafstene 
konnte also aus der Miinzenbergischen Erbschaft kommen 
oder von Haina, besonders da dieses ansto16endes Gut hat, 
bei dem Lehensvertrag van 1269 an Falkenstein abge
treten sein. In beiden Fallen kame sie dann letzten Endes 
aus ehemaligem von Hagen'schen Besitze her; das ist fur 
Bergen aber mit entfremdelem ader versehenktem Reiehs
gute gleiehbedeutend '). Dann ab er mullte, weil der Ver
lauf der Grenzlinien der drei Teile die einstige Zusammen
gehorigkeit ohne weiteres voraussetzen la£t, die gesamte 
Flaehe mit der Burg zum mindesten der Verfiigung der 
Herren von I-fagen, etwa als Vogteilehen der Dreieich, 
bis zu einem gewissen Grade unterstanden haben. Aller
dings ist es dann eigentumlich, daB sich keine S.pur einer 
Lehensqualitat erweisen lallt. Gerade die Art der Teilung 
bereehtigt zu einer Annahme, die m. E. hohere \\'ahr
seheinliehkeit fUr sieh hat. Bei jenem Dbereinkammen 
zwisehen Haina und Falkenstein am 4. September 1269 
treten die Ritter Gattfried und Kanrad von Bergen als 
Vermittler auf; sie verziehten auf die Lehen in Heddern
heim und bitten sehr angelegentlich (uno ore et voluntate 
unanimi) urn die Einwilligung Falkensteins. Betraehtet 
man den Hainaer Garten und den Falkensteiner Raf in 
ihrer Lage zu dem Anwesen der Schelme, so faUt es auf, 
dall die beiden Areale bis dieht an den Burggraben und 
die zwei Ausgange heranreichenj eben die notigen Zu
fahrten haben eine weitergreifende Abspaltung verhindcrt. 

1) Reimer 1, 374. 
i) Reimer 1, 145, 
8) Was die von Hagen in Bergen verauBern, ist erheblich: Reirner 

J, 89; 1, 145 ; 1, lbB; 1, 364. l\1it dem Falkensteinischen Besitz fund 
20 Huben = ca. 122 ha. Hanau ebenfalls I/o. aus dem MUnzenberger 
Erbe. Die angegebene Zahl i::;t sicber zu klein! Vergl. auch lIanau
M.-Landesbeschreibung S. 96: ,,\Vie mann denn auch insbesondel'e auff 
del' Spur ist, .... daB die zum Bornheimerberg gerechnete Flecken 
BergeD, .... denen van Miintzenberg als ein Allodium gehoret haben". 
Die Bananer Regierungsbeamten hatten sicher reicheres Urkunden
material. Es miissen ihnen in bezug auf das AlIod doch Bedenken 
gekommen sein; denn sie verfolgen die Spur nicht weiter. Auch in 
anderen Orten des ehemaligen Bornheimerbergs sind die von Hagen 
als urspri.lnglich einfache Minislerialen sehr reich begUtert. Daneben 
nun der Konig in Bergen der einstige Grundherr! Es wird ihm ge
dient van Wasser und Weide. Er verpfandet das Gericht, "das dorf 
zu Pergen((. Reimel' 2, 355. 
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FUr die Wehrhaftigkeit der Burg war bei dem ebenen 
Gelande eine so nahe Nachbarschaft, besonders nach Er
richtung von Gebauden auf den Grundstiicken, nicht gUn
stig. Das spricht doch fUr eine spate Abtrennung; nur 
eine N otlage kann die AbstoBung des schwer entbehrlichen 
Landes herbeigefilhrt haben. Haina wieder brauchte bei 
seinem Streben nach Grundbesitz Raum fUr kleine Hof
stellen im Dode od eT in nachster N ahe. Die Verzicht
leistung der Ritter von Bergen und ihre Vermittlertatig
keit durfte auf eine Einwirkung Hainas zuri.ickzufilhren 
sein, die wiederum im Zusammenhang steht mit VerauBe
rungen der Schelme an dieses Kloster; das Areal ostIich 
der Burg wird darunter gewesen sein j ob es nun zunachst 

. geschlossen an Haina kam, odeT ob Falkenstein sein spa-
teres Grundstuck sofort dUTch die von Bergen erhielt, ist 
hi er gleichgUltig. Am 19. April 1335 verleihen Philipp 
der Alteste (V.) und die GebrUder Philipp (VL) und Kuno 
(IV.) ihrem Amtmann Heinrich ihren Hof in Bergen zu 
):.andsiedelrecht. Er darf mit ihrer Erlaubnis und gegen 
Entgelt ein Wohnhaus, ein Kelterhaus und einiges mehr 
errichten, kurzum. den Platz erst zu einem Wirtschafts
hofe ausbauen '). 

Die Schelme von Bergen waren Reichsministerialen 2). 
Die mUndliche Dberlieferung laBt das Geschlecht erst durch 
Friedrich 1. von Staufen ritterbUrtig werden. Die verschie
denen Sagen stimmen darin iiberein, daB in ihnen die 
Ritter in eine Beziehung zur Gerichtsbarkeit in Bergen 
gebracht werden, wenn auch, recht unhistorisch, nur als 
Henker und Schinder '). Die Stellung als Dorfrichter '), 
langjahrige Zwistigkeiten mit der Gemeinde und der nicht 
mehr verstandene Name Schelm haben den Erzahlungen 

1) Reimer 2, 436. E. J. Zimmermann, a. a. O. S. 311, liesf mil 
R. bruhus = Brauhaus, das Wart kommt in der Urkunde zweimal als 
buhus, buhusz vor. Vergl. M. Lexer, Miltelhochdeutsches Worterbuch 
Sp. 379 buhor, Sp. 382 bO-miele = Wohnungszins. 

2) Johann Adam Grtisner, dipl. Beitrage, Frankfurt 1775, S.202: 
unler den Zeugen Wernher de Schelme, Gerlacus fraler suus, milites 
imperii minisleriales. 

. S) Drei Lesarten bei F. P. Usener, a. a. O. S. 10. Carl Sertling, 
Frankfurter Sagen- u. Geschichtenbuch, 1907, S. R6-90, mil Anlehnung 
an II nip. nrtliche Oherlieferung Hif.H die Schelmen als Sehinder an 
der Schelmenecke oder bei der Wiese Schelmenhausen wohnen. Vergl. 
dazu Gg. Wolff a. a. O. S. 98, romische villa rustiea. - Die hohe 
Gerichlsbarkeil kornrnl erst mit Verlegung des Bornheimerberg-Gerichts 
nach Bergen. 

t) Reimer 3, 56, 105, 163, 183, 220. 

• 

• 
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die Farbung verlichen. Auch die Orte, wo die Erhebung 
in den Adclstand stattfindet, Frankfurt, die Dreieich, die 
Reichsburg Gclnhausen, sind nicht zufallig gewahlt. Die 
Schelme besaJ3en einen Hof beim Dominikanerkloster in 
Frankfurt. Ein Heinrich Schelm kommt bUrgerlich 1294 
dort vor '); ein Zweig des Geschlechts hat wohl die Ent
wicklung zum niederen Adel nicht mitgemacht. Auch 
die Stellung als Ministerialen weist nach Frankfurt. Die 
Schelme von Bergen sind Burgmanner in Gelnhausen und 
im Schlosse zum Hain '). DaB Konrad von Bergen 1234 
in einer GrUndung FriedrichsII. von Staufen, auf del' Reichs
burg Friedberg, als Burgmann nachweisbar ist, erscheint 
beachtenswert; del' Name "Schelm" haftet seit dem 2. Jahr
zehnt nach 1200 nul' an Gliedern des Zweiges, die im Be
sitze del' Burg waren 3). Friedrich n., den die Sage gern 
mit Friedrich Barbarossa vertauscht, konnte nach allem 
sehr wohl als BegUnstiger del' Schelme in Frage kommen; 
vielleicht, daJ3 er ihnen Giiter, die sie bisher auf Grund 
ihrer Ministerialitat als Dienstgut besaBen, zu echtem Lehen 
gegeben hat '). Diesel' seltene Fall konnte, schon von den 
dorflichen Zeitgenossen nicht richtig erfaBt, bei einem spa
teren Geschlechte in dunkler, verwischter Erinnerung An
stoll und Kern zur Sagenbild.ung abgegeben haben '). 

Wenn so auch die Burg mit ihrer Umgebung als 
altes "Reichsgut" verdachtig ist, so reicht die geringe Er
giebigkeit del' schriftlichen und mUndlichen Quellen zur 
Beurteilung del' Bedeutung dieses Platzes fUr das Konigs
gut in Bergen doch nicht aus. Die Aufhellung mull mit 
anderen Mitteln versucht werden. Die Lage zu Bergen, 
zum alten Fiskus Frankfurt, im frUhmittelalterlichen Strallen
system und in dem 1382 genannten "Reich" und Eigen
tiimlichkeiten lokaler Natur, die dem GrundstUck anhaften, 
sind heranzuziehen. 

I) Frankfurter Urk.-B. I, 657. 
~ ) F. P. Usener, a. a. 0. S. 9, 21. 
3) Reimer 1, 180. Alle die als Zeugen in den Urkunden ge

nannten Burgmannen haben spater Besitz in Bergen. Vergl. iiber 
Friedberg H. Niese a. a. 0. S. 177, 222. Bine Andeutung findet sich 
sehon bei Usener, S. 11. Glieder der von Usener erwahnten Seiten
linie fallen in die bauerliche Schicht zuriick. 

4) Dagegen H. Niese, a. a. 0. S. 150, 151 allgemein: aber eine Ver
erblichung der BeneGcien wtirde praktisch einem Lehen gleichkommen. 

5) Auf Umbildungen in Berger Besitzverhaltnissen deuten auch 
hin die Urkundenfragmente (Zeugenreihen) anfangs des Verzeichnisses 
Reimer 1, 303, im Orig. noch deutlicher; vor allem die Ortlichkeit "in 
capella"; es kann nur die spatere Hainaer Hof-Kapelle in Frage kommen. 
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In der frankischen Zeit liegt das Schwergewicht der 
Herrschaft uber einen gro13en Teil der sudlichen Wetterau 
und des unteren Kinzigt~ nichtmehr in Mainz-Hochst, 
sondern in Frankfurt mit dem gleichnamigen Fiskus '). 
Derselbe ist eine rechtlich, wirtschaftlich und militarisch 
in sich geschlossene Einrichtung, die Unternehmungen 
nach auiDen dienen, ab er auch eine Stiitze der I{onigs
herrschaft im eigenen Lande sein kann. Von hier aus 
sind die StralOen zwischen Taunus und Main zu beherrschen 
und zu sperren. Die flache Ausbiegung des lVrains nach 
Silden zwischen Rumpenheim und Nied und die aus all
gemein nordostlicher Richtung zllstromende, von Gronau 
an in mehreren Krummungen nach Norden ausholende 
Nidda schlielOen den weitaus iiberwiegenden Teil des 
Fiskus ein. Sie bilden mit ihren Niederungen und leicht 
zu beseitigenden Dbergangen den naturlichen Schutz nach 
au13en. Wenn Konig Sigismund 1426 feststellt, daID "burger
meister, rath und burger der stadt zu Frankfurt [nicht 
mehr der Schulthei13 aus bekannten geschichtlichen GrundenJ 
hatten der brucken und stege zu Nide, Redelnheim, 
Eschersheim, Bonemesse, Harheim und Vilvil uber das 
wasser genant die Nyde von alter her, von des reichs 
we g e n zu thun gehabt, die thun bauen und bessern, und 
auch zu zeiten urn frieds und schirmunge willen thun 
abwerfen, die zu rnachen und offnen, je nachdem es ihnen 
gut dunke, auch weggeld erheben", so sind das Dberliefe
rungen und Gewohnheiten fruherer Zeit '). Der Abschlu13 
des Fiskus nach Osten liegt bei Bergen in der Linie 
Fechenheim-Vilbel. Eine Niddabiegung und das Mainknie, 
"die Mainkur", schnuren hier den Zugang zum Fiskus auf 
5,6 km Luftlinie ein. In diese Verengung schiebt sich 
von Osten nach Westen der Berger Hohenzug; er flillt 
die zwei nordlichen Dritteile aus. An seinem SudfuIDe 
entlang verlauft ein durchschnittlich 150 m breites, heute 
mit machtigen . Moorschichten ausgefUlltes Flu13bett, das 
bei Seckbach nach Suden umbiegt und am Riederberge 
her als Konigsbruch und Riederspie13 bekannt ist 3). Der 

1) O. Bethge, a. a. O. ausfiihrlich n. T. S. 15-23. 
2) F. Scharff, a. a. O. S. 315 nach dem Privil. Buch im Frankf. 

Archiv p. 270. Uber wirtschaftl. Beziehungen 310, 311, 313. Villikat. 
O. Bethge, H. T. S. 17. 

3) Daruber Fr. Kinkelin, Vargeschichte vam Untergrund und van 
der Lebewelt des Frankfurter Stadtgebietes. 1909. Karte mit den 
wichtigsten Nebenarmen des Sumpfgebietes osllich F. Uber ortliche 
Benennungen vergl. Ed. Pelissier, Die Landwehren der Reichsstadt 
Frankfurt. S. 125-133. 
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iibrige Raum bis zurn Maine war rnit Sumpfwald bedeckt, 
der den Verkehr in ostwestlicher Richtung auf zwei Strallen 
beschrankte, auf die Gelnhauser- und Mainstralle (rechts
mainisch) I). An der Mainstralle entlang im frUhen Mittel
alter die Reichsburg Hanau, clas konigliche Dorf Fechen
heim') und die Riederhofe (curtis mit pornerium). Der 
\Veg Uberschreitet die Braubach, den Hausergraben 3), der 
in dem Fechenheimer Weistum von 1327 als Zehnt- und 
Dorfgerichtsgrenze erwahn! \Vird, und die breite Sumpf
niederung an den Riederhofen '). Die Dbergange waren, 
da man nach Zerfall der romischen Uberbriickungen ein
fache Holzstege voraussetzen darf, leicht zu beseitigen. 
An der Gelnhauserstralle die Reichsburg Buchen '), fern er 
Bischofsheirn 6) mit wichtigen Verbindungen nach Gronau 
Nied, Dorfelden, Vilbel und Bergen; die Gelnhausersttalle 
rnullte bei Seckbach den Konigsbruch Uberqueren '). In 
der niede<schlagsreichen J ahreszeit 109 sich der Verkehr 
wohl mehr auf den Berger Hohenzug. Der RUcken bildet 
ein Hochfeld, das in der Linie Fechcnheim-Vilbel mit sehr 
steilen Hangen nach Main und Nidda abfallt und bei 

It Gg. WolIT, a. a. O. Slral3enkarte: RomerslraBe Kaslel-Kessel
sladt. Ubel' Konigsgut damn O. Bethge, H. T. 27. 

') Gg. WoIIT, a. a. O. S. 40, 102. O. Bethge, l. T. S. 3(;; 11. T. 
S. 27. In Fechenheim heute noch ein Ortsteil "Die Burg". Gegen
liber der Brtickenkopf Biirgel: Hier kal'ol. Konigsgut. Gg. WolIT, JIess. 
Quartalbl. N. F. 1,605. Nach einem Manuskript im Slaals- u.l-Iausal'chiv 
in Darmstadl: Compendium Rerum Praecipuarum et Memorabilium 
COllegiatae St. Petri in et extra muros Mognnlinenses Confeclum et 
Conseriptum Anno 1744. Ehem. Eigent. d. M. C. J. Thelemann Decanus 
et Can. S. P.etl'. M. Herr Prof. Dr. WolfT hatte die Wite, mir seine 
Ansztige daraus ZI r Benutzllng zn llberlassen. 

3) Reimer H, 313 .. ad fussalllm dictum Husergraben. Derselbe 
komml aus dem Langen See, der bis vor Bischofsheim reicht. Hier 
Besitz des Frankfurter Bartholomausstifts. 

4,) Ed. PeHisier, Die Landwehren der Reichssladt Frankfurt n.M. 
Archiv f. Frankflll'ls Geseh. und l{unst. Dl'itte Folge. VlII. 71 f. O. 
Bethge, a. a. O. 11. '1'. S. 27. 

5) G. Schcnk zu Schweinsberg, Milteil. d. Hanauer 8ez.-V. f. hess. 
Gesch. u. Ldesk. NI'. 5, 1876, S. 10 Anm. 1. Die hier geauBerte Ver
mutung wird fast zur GewiBheit dadurch, daB Anhnlte fill' eine Burg 
in unmiltelbarer Nahe Wachenbucbens vorhanden sind. Auch in Glau
berg eine zweite Burg vorhanden. Unler den Castrenses in Snchen 
Marquardus de Bergen (del' Sohn Mal'llUards von del' Sleingasse). 
Reimer 1, 274. 1251. 

S) Ober Konigsgut s. O. Bethge, a. a. O. T. T. 36 e. Gg. WolIT, a. a. O. 
S. 17, 61 f., lOl, 133. Tn Sischofsheim im Mittelalter ein Fronhof, 
Weinfuhren nach ilergen. Vergl. auch Reimer 4, 710 curia dicta 
fronhofT. Zehnten infra valvas et sepes. 

7) ~.er Enkheimer Steg hei Bornheim. Ed. Pelissier, a. a. O. 
S. groBe Ubersichtskarte. 

• 

• 
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Bergen eine halsartige Einschniirung erfahrt. Von Enk
heim her zieht die tiefe Milhlbachschlucht bis zum oberen 
Steilrand. Nach Vilbel hin ist das Kalkgebirge einge
brochen. Die Sohle des Kessels ist mit unzahligen Rinn
salen iiberdeckt, die durch das infolge der Schichten
verwerfung zu Tage tretende Grundwasser reichlich ge
speist werden. Die schroffen Wande des Einbruchs sind 
bewaldet. Die wegbare Flache der Hochebene, die durch
schnittlich 70 m iiber dem Mainspiegel liegt, ist so auf 
1 km in der Breite beschrankt. An dem ostlichen und 
westlichen Ende des 2 km langen Defilees sind dem Hoch
feld zwei Kuppen aufgesetzt, die ,.Berger Warte" und der 
Hohe Stein, die Punkte 212,4 und 201 des Melltischblattes. 
Sie lehnen sich an den tiefen Talkessel im Norden an 
und drangcn die Hauptwege nach dem Steilrand im Silden. 
Der Abfall das Hohen Steines nach Osten ist sehr schroff. 
Die Vertiefung zwischen den beiden Erhebungen ist van 
der Mainebene und der Wetterau her als tiefe Scharte in 
dem Rucken zu erkennen. Da.B diese auch gerade an 
der schmalsten Stelle . der Enge liegt, ist auf die erleichterte 
Abschwemmung des Lollbodens nach Siiden durch "die" 
Muhlbach und nach Norden durch die Gewasser des er
wiihnten Vilbeler Talkessels zuruckzufilhreu. Die scharf 
ausgepragte Profilierung des Gelandes hat naturgemall 
auf den Verlauf der Strallen eingewirkt. Sie streben 
strahlenformig der Enge zu, um dann nach dem Dber
winden derselben ebenso zu divergieren 1). Von Westen 
kommen: 

1) Die Hohe Stralle von Hochst uber Bergen, Markobel, 
Radmuhl nach der Fulda. In romischer Zeit von 
untergeordneter Bedeutung, gewinnt sie als alter 
Naturweg wieder im Mittelalter'). 

2) Die romische StraBe Heddernheim-Bergen. Diese 
Verbindung und die Hohe Stralle sind spater im 
Klingenweg zusammengefaBt, der in seinem Ver
laufe bald auf die eine, bald auf die andere Bezug 
nimmt 3). Klingenweg und Hohe Stralle heute 
identisch. Gebrauchlich istKlingenweg, Klingenhohl. 

1) Vergl. hierzu MeBlischblatt 1 : 25000. Frankfurt 3371. Blatt 
1: 25000 del' geoL Landesaufnahme 51 Frankfurt a. M. Sehr plastische 
Darstellung Karte des Kurf. Hess. Generalstabes 1856 (1: 50000). 

') Gg. WollT, a. a. O. S. 247. O. Bethge, a. a. O. 11. T. 34. 35. 
S) 1340 ober dem Rosindregere (Rosentrager = Hosengarten?) 

by del' Hohinstrazen. Clingenburn, 1344, uf Klingin, obir der Klingen, 

• 
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3) Eine Stralle von dem Niddaubergang 500 m west
lich Berkersheim uber den Honigberg, Berger 
Warte nach Bergen; sie trifft genau auf den Nord
eingang zur Burg. Von der Warte an ist sie aus 
Grilnden, die mit der Anlage der Landwehr zu
sammenhangen, nach dem Klingenweg abgebogen. 
Die gerade Fortsetzung ist d\lrch einen Kiesstreifen 
auf dem Felde und die teilweise noch erhaltene 
Stickung verburgt '). 

4) Der mittelalterliche Hauptverkehrsweg zwischen 
Bergen-Seckbach-Frankfurt, von dem nur noch 
das Stuck, das heute Kirchgasse heillt, erhalten ist. 
In dem Streifen zwischen ihr und dem Klingenweg 
die Flurlage "Auf dem Rosentrager" (1315 in dem 
Rosindragere, siehe auch Anm. 3 S. 158, vergl. Gg. 
Wolff a. a. O. S.39 oben) '). Ostlich von Bergen, 
nach Verlassen der Enge, gehen wieder auseinander: 

5) Die Hohe Stralle, auch Kabeler StraBe genannt; 
nachdem Bergen in Hanauischem Besitze und da
her die Verbindung mit Windecken haufiger ist, 
auch Windecker Weg'). Nachdem sie den Abfall 
des Hohen Steins hinter sich hat, zweigt eine 
Stralle nach N.-Dorfelden ab, jetzt Stegweidehohl 4). 

0) Der Hanauer oder Bischofsheimer Weg, auch 
Bischofsheimer Hohl'). Ursprunglich die gerade 
Fortsetzung Heddernheim - Bergen (siehe unter 2; 
Gg. Wolff a. a. O. S. 37). 

an Klingen wege. Hierher auch 850 (Reimer 1, 29) Otacar de Clingon i 
analog: Wigandus supra Cellarium (Auf dem Keller. 1266. Reimer 
1, 4V1). Tn beiden Flurlagen romische Gebaudetriimmer. Vergl. oben 
Schelmenhausen. Die Beispiele lassen sich vermehren! 

1) Vergl. Gg. Wolff, Archaeol. F'undkarte. Heute ein einfacher 
Feldweg, der vor Berkersheim die iibliche Abbiegung zeigt. Niddaiiber
gang, Gemarkungsgrenze Vilbel-Seckbach und Fundstelle der Stickung 
am Landgraben in gerader Linie. Auf Skizze I durch + + + + + 
angedeutet. 

2) Reimer 1, 413. 1266. Platea Frankenvort. Reimer 2, 147 
il1xla viam qua itur Frankenford. 

3) Reimer 1, 303 versus Kebelstrazen vor 1255. 1, 492 strata 
Kebele 1274. 

j) Reimer 4, 820. 1399 die Dorfi'elder straEe. Reimer 2, 56!. 
Of die Dorvelder strazin; auch bezeugt durch die Flurlage zo Stegen, 
1340. In N.-Dorfelden romischer Nidderiibergang. Vergl. d. archaeol. 
Fundk. Gg. WolfTs. O. Betbge, a. a. O. ll. T. S. :i3. Die beutige StraBe 
nach N.-Dorfelden erst 1749 gebaut; vergL Frkf. St.-Arch., Repert. d. 
Kastenamts B 88 b L Verweigel'te Fuhren zu der neuen Str. 8. Okt. 1749. 

5) Reimer 2, 608 ob er Byschoffesheimer wege. 
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nach 

11. Bingemcl' 

Ober den Sattel 
Vilbel 

in der Querrichtung vom ~Mainknie 

7) eine romische Stralle durch den altesten Teil Enk
heims (Bachgasse) die l\1(ihlbachschlucht hinaul 
in den Talkessel nach Vilbel l ). Von der Geln
hauser Stralle an nach Sliden war diese Stralle 
im spaten Mittelalter verwischt, aber in ihrer Fort
setzung liegen an der Gelnhauser Stralle die 
frankischen Graber ') und Schelmisches Gut; west
lich davon Arllsburger Besitz 5), bis vcr wcnigen 
Jahrzehnten der Gemeinde Bergen-Enkheim. 

H) Yom Mainknie bis Bergen die Steingasse, von 
Enkheim an Fechenheimer ,Veg'). Diese Stralle 
ist von Bergen bis Enkheim ein tiefer ausgcsteinter 
Hohlweg; er traf genau aul den Knick der 
romischen Stralle Fechenheim - Vilbel nOrdlich 
l\fainkur. 

Die Strallen unter 1. und 5., sowie die unter 2. und 
H. kOnnen selbstverstandlich auch als je eine aulgefallt 
werden. Die "Vege gehen in zwei Linien durch die Enge. 
Die Zusammenfassung der Hohen Stralle und der ROmer
stralle von Heddernheim, der Klingenweg, zieht als Baum
gartenweg nordlich hinter Bergen her; eine Verbindung 
geht durch den Ort selbst; die gerade Fortsetzung der
selben bildet der llanauer Weg, der durch eine Querstralle 
mit der nordlichen l.inie im Osten von Bergen verbundcn 
ist '). Bei der Anlage der Landwehr wurden die Strallen 
1.-4. durch entsprechende Umbiegung dicht vor derselben 
zu einer einzigen vereinigt. 

Genau hinter dem Schnittpunkte der romischen Strallen 
und des Weges von Frankfurt liegt nun nach Osten die 
Burg mit ihrem Zubehor 6). Die Flache mull noch eine 

1) Die alte Hichtung am Abhang hat der Reimer 1, 003 genannte 
Enkheimer Pfad (semita de Enninkheim), lIessenbornweg. Der hcutige 
Fahrweg heiBt sehon 15tO die nuvc gaBc. Die aIte SlraBe ist auch 
indirekt bczcugl durch den Flurnamen inler plateas (Rei mer I, HOH), 
die zweite SlraBe ist die Steingasse. 

' ) I' erg!. Gg. Wolf!, S. 105. 
a) Reimer 4, 84. "eyn stucke an dem dryebc andirsit def 

slraszin" i def alte Weg wird in etwas anderer Richtung bis zur Ge
meindeweide wieder hergestellt. 

4) Reimer 1, 303. Cunradus de Steningazzen. Reimer 4, 127 
an Encheimer wege. 1379. Enneckeymcr we~. 

~) Pber die rfihrun~ df'r romischen Stra[jen hier sirhc G~. WolfT, 
a. a. O. S. 27, Anm. 2. Angkengasse vergl. Reimer 1, ;{Oii, 

. ) Gg. Wolf[, Arch.o!. Fundkarte. 
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kleine "Berichtigung" erfahren. Die siidliche Begrenzung 
macht am alten Ausgang nach der Marktstralle einen 
Knick, dadurch liegt die Burg heute mit schiefer Front 
zur Stralle. lm J ahre 1542 stritt Andreas Schelm mit der 
Gemeinde Bergen wegen des Abflusses aus dem auBeren 
Burggraben 1); das Wasser war in einem Troge gesammelt 
warden und hatte zum Tranken des Viehes, besonders 

. ab er zum Eichen der Hohlmalle gedient 1). Schelm beklagt 
sich nun bei der Hanauischen Regierung, das Wasser 
schwitze infolge der neuen Herrichtung des Wasserbeckens 
durch den Damm. Die Gemeinde erwidert, der Burggraben 
sei erst vor 18 J ahren als trockener Graben angelegt warden, 
auch habe der Abflull (des inneren Grabens) immer zurn 
Eichen gedient, van alters her. Bei der heutigen 
Entfernung des Weges (25 m) van dern Graben ware ein 
Durchsickern seines Inhaltes kaum m6glith gewesen. 
Uber eine Beilegung des Streites ist nichts bekannt. Es 
ist aber anzunehmen, daB bei der Neuordnung der Land
wehrverhaltnlsse das Dreieck siidlich der + + + + + + 
Linie, die genau in' der Richtung der romischen StraBe 
van Heddernheim (2.) verIauft, an Andreas Schelm kam, 
daB also die alte Grenze ungefahr in der + + + + + + 
Linie verlief 2). Das wUrde eine Parallele zur Front der 
Burg und die gerade Fortsetzung der Siidlinie des ehe
rnals Falkensteinischen Hofes ergeben. Eine Abtretung 
van Besitz in der N ordwestecke fur den Zuwachs an der 
Sudgrenze ist verstandlich. Es wlirde sich so fUr das alte 
Areal ein Rechteck van rund 170: 220 m Ausdehnung er
geben. Man beachte, wie die Wasserburg 3) in dies'er 
Flache liegt . . Der vorgelagerte Platz nach der StraBen
kreuzung heiJlt der Baumgarten 4). Der Schelmische Besitz 

-I) Abgedruckt bei E. J. Zimmermann, a. a. O. S. 398. Hier aueh 
eine vorzugliche Wiedergabe, allerdings unfarbig, naeh dem Titelbild 
im Ackerbuch der Sehelme vom Jahre 1720. Staats-A. in Marburg. 
Die Berger Steinwarte tragt die Erbauungszahl 1557! aber sehon 1340 
Gyriswarte (Reimel' 2, 553). 

2) Tm Gelande ist in der Linie deutlieh ein durehlaufender Ab
satz zu erkennen. 

3) Ihr Name 1382 Gr \icka[lwe (Reimer 4, 263) ; 1389 Gruekaiiwe 
(Reimer 4, 494). Vergl. Usener, a. a. O. S. 13. 1444 Cruekau. 

4) Der Name allein ist nieht beweisend; Elisabeth van Hagen 
veraul3ert 1222 (Reimer 1, 145) in Bergen septem hubas cum curti, 
1226 (Reimer 1, 162) duo iugera vinearum in Bergen et pomerium 
meum ibidem. Waren die curtis und das pomerium gleiehzeitig ge
nannt, so batte das irrefuhren konnen. N a e h g e g a 11 g en wurde 
beiden Stucken naturlieh auch. Aber del' Baumgarten mit del' Burg 

Zeitschr. Bd. 50. 11 
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liegt uber die U mgebung erhoht und zwar anscheinend 
kunstlich. An dem AbfluB des Burgteiches kommt 1354 
cler Flurname vor "hi der alden muIen" 1); hier auch urn 
1500 der "Weedgarten" '). In dem Herrengarten liegt 
eine alte Wasserleitung; es ist ein gewblbter schmaler 
Gang, ganz aus Ziegelsteinen gemauert 3); er dlirfte also 
sehr alt oder neuzeitlich ,ein. Der Nordausgang der Burg 
mlindet in die "Angkengasse" ein; es ist der Teil des 
Baumgartenweges, cler genau von dem Ausgange an 
scharf nach Nordosten umbiegt. Wie schon angedeutet, 
ist die nordwestliche Ecke des Baumgartens aus Grlinden 
der Verkehrserleichterung wahrscheinlich bei Anlage der 
Landwehr abgeschragt worden '); die zuruckgebogenen 
Wangen des Grabens, also hi er ein Durchgang, ein Schlag, 
sind zu beiden Seiten des Baumgartenweges als Streifen 
zu erkennen: Dieser Name taucht erst dann auf, als die 
Landwehr neu hergerichtet ist; der Boden zur StraBe und 
ihr Name ist dem Baumgarten entnommen. Am Nordaus
gange cler Burg wiirden also die spatere KlingenstraBe, der 
Weg von Berkersheim und die Angkengasse ') zusammen
treffen. Das ist fflr den Nebeneingang einer einfachen 
Ritterburg viel. Die Wege sind ~udem alter als die 
Burg und stehen in Beziehung zu Ortlichkeiten, die fOr 
die Ministerialen von untergeordneter Bedeutung waren. 
DaB die Schelme ihr festes Hans an vorhandenen Strallen 
errichteten, ist zu verstehen; aber es ist auch deutlich, 
daB die Wegefuhrung einen tieferen Zusammenhang ' mit 
Anordnung und Gestalt der Flache hat. Auffallig ist aueh 
der ganze Durchgang vom Baumgartenweg nach der 
MarktstraBe. Dann find et si eh nordlieh des Herrengartens 
der J udenfriedhof 6); derselbe liegt beinahe ganz aut' einem 

von Reichsministerialen im AnschlllB ist zu beach ten, besonders auch 
an del' wichtigen Wegekreuzung; 1445 bamgarten. 

1) Reimer 2, 562. 
2) Gerichlsprotokoll. Eine weed = Stauteich, auBerhalb des 

Ortes, das Stauwasser flir die Mi.1hle; Molenbach 134S, Reimer 2, 614. 
8) 1eh verdanke die Mitteilung dem frtiheren Gemeindevorarb. 

H. Laupus in B. Del' damalige prarrer E. v. Starck hielt die Anlage 
flir den )1berLlhmten" geheimen Gang. 

~') Das Gelande steigt an i eine scharfe Ecke ware alsa mit 
schwerem Fuhrwerk kaum zu nehmen. 

5) Reimer 1) 492 pplatea dicta Angkengazze. 1445 angengashzen 
(Herdanischer Giilerverkauf) aber var 1265 (Reimer 1) 303) pplatea, que 
dicilur Ankirgazzen"; ob = anger, angaria'? Die Bezeichnung geh6rt 
in die Namenschicht, die verschwindet (13.-15. Jahrh.), sahald del' 
wirtschartL-rechtl. Wurzelboden verschwindet. 

6) Hier 1590 im bangarten nach dem Judengalgen . 
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Wall mit einem Graben nordlich davor, Die nach Sliden 
abschliellende Maller ist jlinger, Wall und Graben werden 
wegen des starken Profils in dem engen Raum sehr leicht 
iibersehen; im Dorfe ostlich der als Konigshof ange
sprochenen Grundswcke liegt das Judenquartier, 

Hinzu kommt die Lage im "Reich", Dasselbe wird 
nUf einmal erwahnt, namlich in dem Weistume des Konigs
holes in Bergen vom 27, November 1382 I), Die Angaben 
genugen aber, es zu lokalisiren. Der "Amtmann" darf var 
jedem der drei Gerichtstage ein Fuder Holz in den schlag
baren Waldern des Gerichts hauen; der Markermeister soIl 
dabei zugegen sein. oder "her sal sine gewalt derbii 
senden", AIs Zugtiere miissen vier gew6hnliche Acker
pferde verwendet werden. Die Urkunde fahrt dann wort
lich fort: "vVanne der \vayn geladen ist, so sal her ane
farn und anetribin, eynes, zwirnit; bIibet her zu dem 
drittenmale halden und mag nit furbaz gefarn, so sine 
wayne und perde virlorn 'und sie der nachgebure und der 
gemeyne .... U nd waz blibit ligen von esten und van 
holcze, wer dazu kommt der nachgebure, dii han darzu 
recht. Auch han sii (die Sehoffeu) gewiset: wan her an
tribit zu dem drittenmale und fert fur sieh glich uz und 
nit behabt mit den vier perden llnd komit in dii vir ge· 
leyse des riches, so mag her halden und mag furspannen 
aIs viI perde, als her wil und gehaben mag. Dut her des 
nit und ledet abe und liehtet den perden, waz her abe
wirfet, daz ist der nachgebure und sin nicht". Es ist zu 
ermitteln, was mjt den "vier Geleisen des Reiches" ge
meint ist. Am naturlichsten ware es beim ersten Zusehen, 
darunter vier StralDen zu verstehen, die aus dem Fiskus 
Frankfurt uber Bergen nach Osten ziehen: es waren also 
die Strallen aus dem "Rei eh "(Frankfurt); nur pflegt Geleis 
fUr eine dllrchziehende Stra13e ein ungewohnlicher Aus
druck zu sein. Bergen liegt zudem mit seiner ganzen 
Gemarkung in dem karolingischen Fiskus. Kun ziehen 
die HohestraBe und der Bischofsheimer Weg von den 
drei MarkwaIdern '), der Bissel, der Baumlohe und der 
Hecklohe, weit ab, auch pallt die Zahl "vier" nieht zu den 
weitrUckwarts nachweisbaren StraIDen. Einige Verbindun
gen gehen durch die Walder selbst, Das ware Veran-

1) Reimer 4, 298. 
2) A. B. C. der Skizze H. 1336 Buszen, 1340 Birzsel, 134-2 Bus

sele, 1352 Buszen, 1399 Boszel, dialekt. bissel, 1315 schuchin den Lohin, 
1340 unden an den Lochen, 1315 retro den ny '· dern Lohin (Hecklobe). 

11* 
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lassung zu Weiterungen geworden. Der )lAmtmann'; (vil
licus) hatte seinen Wagen ja nur auf dem Geleise stehen 
zu lassen brauchen - was bei den ungepfiegten, nieder
holzreichen Waldern des Mittelalters selbstverstandlich 
ist - urn die Bestirnmungen des Weistums zu umgehen. 
Die Vorschrift hatte si ch dann gewiB nicht bis 1382 ge
halten. - Auch mit einer Strallenkreuzung kommt man 
nicht aus, Nach dem ganzen Sachverhalt muJ3 es sich urn 
eine lineare, den Wegen nach dem Orte quergerichtete 
Grenze handeln, welche den Machtbereich des Dorfge
richts von dem des hofischen Gerichts scheidet. Die Zu
standigkeit der beiden Gerichte wurde sozusagen am 
Grund und Boden haften. Kommt also der Amtmann in 
den schutzenden Bezirk t so sind Wagen und Ladung ge
rettet. Folgerichtig muB man so die "vir geleyse" als 
eine EigentCLmlichkeit, ein charakteristisches Merkmal "des 
richesu auffassen. Sein Bereich wird ven vier Wegen 
durchzogen, die keine Stralden (plateae, viae) sind, sondern 
untergeordneter Art, Geleise. Der Ausdruck ist demnach 
ahnlich gebildet dem von den "vier Pfahlen", der ja auch 
nicht nur innerhalb der vier Eckpfosten des Hauses, sondern 
"zu Hause", "auf cler Hofstelle" bedeuten kann. Es gibt 
nun noch heute einen Teil der Gemarkung, auf den alle 
Bedingungen vorztiglich passen. Er wird von vier paral
lelen Wegen durchzogen, die ihm ein eigentilmliches 
Geprage verleihen. Nachdenkliche Ortseinwohner machen 
sich oft daruber ihre Betrachtungen, ohne weiteres ein 
Zeichen, dall dieses Feld auffallige Besonderheiten hat. 
Nichteingesessene glaubten mitunter den Anfang einer 
nicht ganz durchgefuhrten Verkoppelung vor sich zu haben. 
Am klarsten ist das Bild nordlich des Dorfes Bergen. 
Die Wege sind auf Skizze Il mit I.-IV. bezeichnet. 

I. heillt heute Gronauerweg; ein Ast desselben fiihrt 
nach Gronau. Die gerade Fortsetzung ist der Esel,\Veg. 
U rkundlich bezeugt ist er fUr die ganze Strecke Bergen
Vilbel als Vilbeler Weg. Derselbe war im Mittelalter die 
einzige gute Fahrstralle dorthin. Landgrabenweg und 
Offenbach-Vilbeler Landstralle bestanden noch nicht. Il. ist 
der Erzenweg; er geht ebenfalls bis ViI bel durch, ist aber 
stellenweise, weil er die steilen Rander des Vilbeler Tal
kessels uberqueren mull, nicht fur Fuhrwerk brauchbar. 
IlI. der Schalkweg und IV. der Enderspfad sind nicht 
zur Nidda durchgehend zu erweisen; sie ftihren mit dem 
nordlichen Teile durch Wald, werden also in Urkunden 

• 
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hier nicht erwahnt; moglich ist aber die Verbindung, 
besonders da IV. der Trace der RomerstraJile Fechenheim
Vilbel unge!ahr folgt. In der Neuzeit trat der Land
grabenweg an seine Stelle. Die Fortsetzung zum l\Iaine 
von III. und IV. sind die StraJilen 7 u. 8 (s. oben S. 160 '), 
bezeugt zwischen Bergen und Enkheim vor 1255 "inter 
plateas". In der Verlangerung von HI. HoJil die ,,\Viwers
bach", begleitet van einem Fufi3pfade; das Wasser wurde 
spater abgelenkt; bezeugt ist die ehemalige Richtung 
durch die Feldlage "am Rohrchen". In der Verlangerung 
verlauft ein namenloser Feldweg bis zur Gelnhauser StraJile. 
I. fUhrte am Arnsburger Hofe ostlich Enkheim liber den 
Sump! CRied) bis zur "Leuchte", der Gemeindeweide. Im 
spaten Mittelalter Whrte von hier der Nonnenweg in einem 
Eogen nach dem Maine, tiberschritt denselben an einer 
seichten Stelle und bog dann nach BUrgel urn in die 
rOmische StraJile BUrgel-Dieburg zum Kloster Padershausen. 
Nach Osten und Westen reichte der Bezirk Uber die vier 
Wege hinaus. Vom hohen Stein an nach SUden !iegen 
in langer Relhe die Flurorte Langes Gewende, Holngraben, 
HanstUck, HainsWck, Stahl') und jenseits des Bruches, 
bis zum \Valde die Weimer. Diese Namen bezeichnen 
den Zug einer Landwehr S). Ihre Front ist nach Osten. 
Urn eine Hanauische Anlage kann es sich schwerlich 
handeln. Genau mit dieser Linie setzt eine andere Ge-

1) I. 1340, 1342 Grunauwerweg, 1399 Griinawerwegk, der Abzweig 
nach Gronau. 1315 via qua itur VeIwile. 1340 Velwiler weg. 1399 
Vilwiller wegk. 1495 auff dern E.BelBwege. Es ist der Weg naeh 
Silden Uber das Ried. Vergl. Reimer 4, 84. Hier aueh die QueUe 
Hamersyn, jetzt Pfmgstborn, Reirner 2, 217, 548. Nonnenweg 1379. 
Reirner 4, 127. 

IL liH5 Uf dem Arzeede. 
Ill. 1315 an dern Schalgwege. 
IV. 1566 rrn Endris (Andreas) Pfad, dialekL "innescht paod" (!), 

wird aIs "unterster" Pfad vom Volke zu den 3 anderen \Vegen in 8eM 
ziehung gebraeht. 

Die Gewanne innerhalb des "Reiehes" sind auffallig regelm1i.Big 
abgesetzt. Sie riehten si ch naeh den vier Wegen; sie sind durch 
Querwege, die reehtwinkelig aur die Hauptwege stoBen, begrenzt, sodaB 
sieh ein System von Quadraten und Rechtecken ergibt, das den GeM 
danken an romisehe Limitationsspuren recht nabe legt, zudem Reste 
diesel' Flureinteilung bei Friedberg sicher erwiesen sind. · Die genauere 
Untersuehung muB hier zuruek~estellt werden, ebenso die Uher Alter 
und Langenausdehnung des Relches zwischen Main und Nidt.la . 

• ) Stahl = stagel = Zaun. 
S) Vergl. Deutsehe Geschichtsblatter, herausgeg. von A. Tille, 

Xl. Bd. 5. Herl. 1910. 
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staHung- des Feldes ein. Fur das Seekbaeher Feld, das 
irn Westen an das "Reich" grenzt, findet sich 1290: "uff 
dem andern Felde, daz da heizct Uberr' yehe" 1). Vvie weit 
sich das "Reich" nach Norden und Siiden ausdehnte, ist 
hier nebensachlich, auch nur anf \Veiten Umwegen zu er
mitteln 2). Aber es ist ohne weiteres ersichtlich, daB es in 
seinen Grenzen im Westen und Osten Bezug nimmt auf 
die Enge bei Bergen. Es ist also aus militarischen Grtinden, 
mit Rueksicht auf die StraBenfGhrung ausgesondert worden. 
Damr sprieht aueh folgende Erseheinung. Die StraJle 
von Frankfurt her maeht dieht vor Bergen eine Biegung. 
Sie ist, \Vie oft Y~frankische Wege. nach der jilngeren 
Siedelung umgehogen. Ihre ursprungliehe gerade FQrt
setzung bildet die "Angkengasse" und weiterhin ein Vveg, 
der in der Nahe des Punktes 201 naeh N. Dorfelden van 
dem Gronauerwege abzweigt. In der Verlangerung ver
lauft die ramisehe Stralle N. Dorfelden-Biidesheim 3). Es 
bestand also ursprunglieh eine sehnurgerade Stralle Budes
heim-Dorfelden-Bergen-Seekbaeh. Wo sie in das erste 
Geleis des "Reiches" van Osten her trifft, ist sie unter
brochen und Zilr Hohen StraBe abgelenkt. Var ihrer Ein
mundung in den Eselsweg (I ) sehiebt si ch der fronegrund ' ). 
Die Abbiegung der Frankfurter Stralle wird van einem 
hohen Rain hegleitet, der fronerain heillt ' ). Der von 
auBen in den Fiskus fuhrende Weg ist unterbroehen und 
abgelenkt im Interesse leiehterer Dberwaehung und Sper-

1) Reimer 1, 699. 
2) Genau in der Breite des "Reichs'( zieht aIs schmaler Wiesen

streifen Hings des Steilabfalls am VilbeJer Walde "der Hemmerich" , 
wohl gleichzusetzen roit dem friesischen Hemerk, Hammerk, Hamreke, 
Himrick, Hemrik. VergL Gg. Landau, Die Territorien in Bezug aur 
ihre Bildung und Entwicklung. 1854. S. 115. Eine Erklarung nach 
der sprachlichen Seite W. Sehaof in den Fuldaer GeschichtsbJattern 
1909- 1912 a. m. O. VergL auch den Namen Hamersyn (Heimer 2, 
217,548) an dem 1. Geleis. Nach meinen Beobachtungen sind die Flur
lagen dieses Namens in unserer Gegend ihrem Wesen nach grund
herrliche Einrichlungen und hangen mit der Weidewirtschaft zusammen; 
oft sind sie vom Dreifeldersystem ausgl'nommen. 

3) Vergl. die archaoI. Fundkarte von Gg. Wolfr, uber die Ver
bindung Bergen-Frankfurt vergl. Siidwetterau S. 39 oben . 

• ) Reimer 2, 147 in dem Fronegrunde. Hier auch eine Beunde 
Hainas: Lenderey-B. 1561, die Beunen by der Oberlohen an der 
Filweller strassen. - Die Verbindung Hoher Stein N. Dorfelden ist im 
Mittelalter ganz bedeutungslos (Reimer 2, 597 Dorvelderphad), bis 
zur Berger Weide heiBt sie 1340 Veheweg (Rei mer 2, 562). 

5) Reimer 1, 413. 1266 zume Zilboume in platea Frankenvort, 
an dem Phrumeimere i aber 1344 uf dem Vrone reyne. Reimer 2, 641. 
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rung der Zugange. Da darf wohl an genom men werden, 
daB man die engste StelIe, die durch ihre naturJiche Ge
staltung die Mallnahmen beeinfluBt hat, durch eine miliUi
rische Anlage sicherte und so dem ganzen System einen 
R uckhalt verlieh j es ist hinzuzufugen, daB es kaum eine 
kriegerisehe Verwiekelung Frankfurts bis in die Neuzeit 
hinein gab, in der nieht die Stadt ader die Gegenpartei 
versueht hatte, sieh Bergens und darn it der Enge und des 
StraBenknotens zu bemachtigen. Fur die romische Periode 
sind Ziegel der XXII. Leg. am Nardrande der Defilees 
bezeugt 1). Im Mittelalter wird die Enge dureh eine Land
wehr verstarkt. Die Burg entsteht. Hanau befestigt Bergen 
neu. Da darf aueh fur die fruhfrankisehe Zeit der Gedanke 
an eine militarische Anlage nicht abgewiesen werden. 

Eine kurze Betrachtung verdient in diesem Zusam
rnenhang naeh das Viereek sudlieh der Burg, das van 
der MarktstraJ3e, dem winkelformigen SehieJ3graben und 
der Steingasse umgrenzt wird. Hier heben sieh die Haf
stellen mit den ParzelIennumrnern 1- 4 (Karte X) dureh 
ihre scharfen Grenzlinien deutlich ab. Sie werden nord ... 
lieh dureh die Hubertusgasse (dialekt. Haubelsgassi) und 
sudlieh durch den Zugang Am Vagelsherd (dialekt. vuls
hiled) van der U rngebung getrennt. Sie bildeten urn 1700 
noch ein Anwesen, das den Deutschen Herren in Frank
furt gehOrte. Es ist der Haf, den diese 1222 van Elisa
beth van Hagen erwarben (Reimer 1, 145). Van dern Be
sitz seheint naeh dem MeJ3bueh van 1717 etwas an die 
westlieh davan liegende Hafstelle gekarnmen zu sein. 
Die Naehbarsehaft der Deutsehherrn bildete im Norden 
die St. HupraehtskapelIe mit ihrem Totenhaf, 223, 224 
(Karte V). Sie wird genannt 1388 '), ist aber sieher alter. 
In dem lI1al1uskripte J. Ph. L. Hermanns findet si ch eine 
Grabsteinsehrift aufgezeichnet, die am 28. ader 29. Dez. 1804 
bei einer Naebgrabung im Char der Ruine gefunden sein 
5011 3). Sie lautet, soweit sie Hermann lesen konnte: "Anno 
Dai (wabl Dni) 1300 (!) [AnJna Benigna uxor Hermanni 
Militis Dni (fUr dieti verlesen) Sebelm zu (!) [Bergel1J. Die 
Zahl 1300 durfte nieht ganz stirnrnen. Hermann Schelrn 

') Gg. \Yo]ff, a. a. O. S. 105, 106. 
2) Reimer 4, 452 "Heinrich Geyse von D('yp 1i. rg, altariste CZ tl 

sancte Katherinen CZ t, Bergin in sancte Ht''tpprachtis kirchin .... S'y· 
bold Schelmen unde Gerlach Schelmen, gebr tidere, die dez vorgenanten 
altares styeffter unde virl.:yher sint. 

') S. 829. 

• 
• 

-

• 

• 



• 

168 H. Bingemer 

und seine Gattin Benigna kommen noch 1305 lebend 
vor '). Immerhin kann gefolgert werden, daB das Kirch
lein schon um 1300 bestand. Die Schelme besaBen den 
Patranat uber den Katharinenaltar (vg!. S.167, Anm. 2). Unter 
dem Chor befand si ch ihr Erbbegrabnis. Vielleicht waren 
die Schelme die Erbauer, oder aber auch, was bei der 
Nachbarschaft des Eigentums der von Hagen nahe liegt, 
diese Reichsvogte uber den Wildbann der Dreieich. Die 
Kapelle wurde dann noch alter sein '). Der Hauptaltar, 
der dem Kirchlein den Namen gab, war dem Schutzpatron 
der Jagd, St. Hupracht (Hubertus) geweiht. 

Der Abstand von der Hubertusgasse bis zur Markt
straBe ist, den schmalen Hofraum 225 abgerechnet - er 
liegt genau in der Mitte - doppelt so graB wie die Front 
des ehemaligen Deutschherrenbesitzes langs der Steingasse. 
So ergeben sich auch hier zwei Vierecke. Der 'N eg, der 
in der sudlichen Verlangerung des alten Burghofausganges 
nach St. H upracht fuhrte, er heiBt heute Postgallchen, mull 
urspriinglich breiter gewesen sein. Einen ungefahren 
Mallstab geben 217 und 218, die durch die Schelme ab
gegrenzt erscheinen; sie zinsen auch denselben. Schon 
fruher scheinen die Ritter den zwischen 218 und 223 1 2~4 
eingeklemmten Hofraum verau13ert zu haben. Das nord
lichste der drei so gewannenen Vierecke halte ich fur den 
Wohnsitz der Familie von der Steinengasse, einer Seiten
linie der Schelme van Bergen ' ) . 

Es bleiben nun nach die zwei westlich des Post
gallchens gelegenen Vierecke ubrig. Das sudliche, 205 
bis 207, ist etwas kleiner als das nordliche. Es war wohl 
auch hier urspriinglich ein trennender Weg vorhaliden, 
der dann zu dem heute gro£eren Anwesen gezogen wurde. 
Die Besitzverhaltnisse waren hi er au8erordentlich verwickelt 
und lassen sich aus Mangel an Material nicht ganz auf
hellen '). Doch sind hier Hanau und von Schelm Besitzer. 
Sybolt Schelm und seine Frau Demud von Rosenberg er
tauschen an dieser Stelle 1355 die Hofreite des Klasters 
Engeltal'). Van diesen Vierecken nun und dem schmalen 

1) Reimer 2, 451 Anm. 
11) Bild der Ruine bei F. P. Usener a. a. 0. ; hier auch weitere 

Einzelheiten. 
3) Vergl. Reimer 1, 303 und Frankfurter Urkundenb. 1, 66. 
') Die Schelmischen Literalien, die E. J. Zimmermann noch be

nutzte, und die sich im Archive des Hanauer Geschichtsvereins be
find en, sind gegenwartig verschollen. Vergl. auch Usener, a. a. 0. 
S. 8, Anm. 7. 

5) Reimer 3, 148. 
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Hauserstreifen entlang des Schielil g r a ben s eingeschlossen 
liegt die locker bebaute Flache Im Tiergarten (im Thier
garthen ca. 1500). Vor 200 Jahren gab es hi er nur Obst
und Weingarten. 1625 wird ein Weingarten "am Thier
garten" als Unterpfand erwahnt, "gibt Hofisch Hafer 1 
Sechter" '). Beachtenswert erscheint die merkwiirdige Be
sitzgrenze gerade am Ende des GaJilchens Am Vogelsherd. 

Der Ortsteil scheint nach allem friihzeitig einer Au!
teilung unterworfen worden zu sein 2). Nach der erwahnten 
Haferlieferung zu urteilen, handelt es sich urn Konigsboden. 
Wenn sich im Gebiete der Schelmenburg eine frankische 
Befestigung ergeben sollte, muE dieser Teil ebenfalls naher 
untersucht werden. Der GesamtgrundriB erinnert lebhaft 
in seiner klaren Form an eine sachsische curtis mit Vor
schanze '), der SChieBgraben halt si ch scharf an die obere 
Kurve des Steilabfalls nach der Mlihlbach. Mit allem Vor
behalt sei hi er die Vermutung geauJilert, daB in den er
wahntcn Vierecken vielleicht z. T. die Wohnstellen der 
Burgmannen einer spateren Entwickelungsperiode zu er
blicken sind '). Es ist auffallig, daB z. B. die Reichsburgen 
Buchen und Hanau als soJche verschwinden, nachdem die 
Reichshurg Gelnhausen ausgebaut ist. Mehrere der in 
Bergen mit zumeist 3- 4 Huben vertretenen Reichsmini
sterialen tauchen urn die Mitte des 13. Jahrhunderts als 
Burgmannen in Friedberg auf. Es scheint ein ursach
licher Zusarnrnenhang zwischen der Zersplitterung der 
koniglichen Grundherrschaft im Fiskus Frankfurt und dem 
Verfall ihres Schutzes zu bestehen. 'Vie sich die konig
liche Macht auf breitere Fundamente griindet, so wird 
auch das Wehrsystem des Reichs grolilziigiger orientiert. 

Wie sich nun die beiden Bezirke, der im Dorfe selbst 
und der urn die Schelmenburg nach Alter und Art der 
Anlage zueinander verhalten, wird am sichersten die 

1) J. Ph. L. Hermann, a. a. O. S. 285. 
') Er heilH das Unterdorf. Vergl. Reimer IJ 413 in Bergen su

perioriJ also Bergen inferior. 
S) Vergl. die Bsispieie im Atlas vorgeschichtl. Befestigungen in 

Niedersachsen; bearbeitet von A. von Oppermann u. C. Schuchhardt, 
Hannover 1887- 1905. Es ist allerdings fraglich, ob die sachs. \'er
haltnisse vorbehaltlos herangezogen werdt>n dUrfen, da fUr die alteste 
Anlage andere Zeiten und Personen in Frage kommen dtirften. 

4) Vergl. Reimer, 1, 303. Ekehardus et Bertramus nobiles de 
Blechinbach, I-Iermannus, Godefridus, Marquardus, Gerhardus et Wern
herus filii Marquardi de Slenengazzen, Marquardus filius Wernheri de 
Delzzelnheim et Marquardus filius Hospernis, m i lit e sin Bel' g e. 
Als M i t b e sit z e r der Burg Hit3t sich keiner der Genannten erweisen. 



170 H. Bingemer: Zur Lage des Konigshofes in Bergen. 

Grabung errnitteln konnen. Es kann si ch m. E. sehr wohl 
urn ein Kastell un d einen Konigshof handeln. Beides ist 
urkundlich nebeneinander bezeugt I). Die Flache urn die 
Schelrnenburg und das U nterdorf liegen sehr gunstig irn 
"Reich" (zwischen Geleis III und IV), der Ort ab er an 
der Westgrenze seiner Gemarkung. Dieselbe rnuE spater 
abgesetzt sein als das "Rei ch" ; aber bereits urn 1200 hat 
sie schon die Grenzen \Vie heute. Die Ausdehnung nach 
Lange und Breite bctragt je 4,5 km, das sind aber fast 
rnathernatisch genau 2 Leugen, ein MaE, das fur Marken 
der Karolinger gut bezeugt ist 2). Das "Reich" hat ferner 
altere und verhaltnisrnaBig rnehr Flurnarnen, also langere 
Bewirtschaftung '). 

Auf einern Boden, der fruher den Konig zurn Grund
herrn hatte, ist es schwer, mit Hilfe spaterer Quellen 
sichere Ergebnisse fur J ahrhunderte zuruckliegende An
lagen zu erzielen. Man erweist im gunstigen Falle eine 
Flache als Konigsgut. Erst, wenn es gelingt, die An
haltspunkte auf eine Stelle zu vereinigen, die nach Form 
und GroBe fUr eine Befestigungsweise, die sich an romische 
Technik anlehnt, in Frage kornmen kann, die dadurch 
gleichsam aus ihrer U mgebung herauskristallisiert, darf 
man hoffen, hi er den Spaten mit einiger Aussicht auf 
Erfolg anzusetzen. ' 

1) Der merow. Kanig Chlogio wohnle z. B. apud Dispargum 
castrum. Greg. Turon. Hist. Franc. 11 (Monum. Germ. SS. r. merov. L 
p. 71 ). 

~) Vergl. K. Brandi, Gatting. gelehrte Anzeigen 1908, S. 14, :1.5, 
der hier C. Riibel beistimhlt. 

3) Rine Identifizierung des Namens Bargen mit dem + Berga 
des Geographen von Ravenna hat versucht L. Wirtz in den Banner 
Jahrb. 1912, Heft 122, S. 230-232. Dieselbe Vermutung findel sich 
schon bei J. W. Chr. Stein er, Gesch. u. Topographie d. Maingebiets u. 
Spessarts unter den Ramern , Dal'mstadt 1834, del' Turigoherga = 
Bergen setzen mochte. Del' Ortsname "Bergen" fmdet sich haufig in 
Nordfrankreich, in Bel~ien und Holland, in Westdeutschland und in 
den oste-Ib. Gebieten, in \Velehe die Kolonisalion Heinrichs 1. u. Ottos L 
reicht. Vgl. auc.~ E. FOrstemann, Die deutschen Ortsnamen, Nord
hausen, 1863. Uber ,,13urg" u. "Berg" s. Gg. Wolff, a. a. O. S. 183; 
vergl. auch die Besprechung van H. Jacobsohn, Ztschr. 47. Bd. S. 341. 
M. E. hat Bergen mit "mons" nichts zu tun. Orte gleichen Namens 
finden sich in engen FluBUilern, van H6hen ti her rag t, oder gar irn 
Tiefland, rneist aber an wichtigen Stra.Ben. Kanigsgut HiBt sich haufig 
nachweisen. Bier und da nattirlich auch Namenverschleppungen 
maglich. 
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