
Deutschlands Mitte: Hessen und Thiiringen -
Grundziige gemeinsamer Geschichte *) 

Karl-Hermann Wegner 

- Meinem Lehrer, Herrn Professor Dr. Waiter Heinemeyer, 
in Dankbarkeil und Verehrung zum 80. Geburtstag ! -

Wir sind seit Herbst 1989 Zeugen groBer Geschichtsereignisse, aber auch 
Zeugen des Wiedererwachsens von historischen Kriiften geworden, die im iif
fentlichen BewuBtsein - auch bei uns im Westen - wiihrend Jahrzehnten fUr 
tot und tiberwunden gehalten wurden. Ganz Europa verfolgt mit Erstaunen 
das Neuerstarken des NationalbewuBtseins im Osten, und die Deutschen 
selbst stehen seit einem Jahr ilberrascht vor der Wirkung eigener Traditionen, 
die fUr Generationen keine Rolle mehr gespielt hatten. Mit welcher Heftigkeit 
wurde der Streit urn den Rang der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommems 
zwischen der alten Hansestadt Rostock und der ehemaligen GroBherzogsresi
denz Schwerin gefUhrt, oder wer hiitte geglaubt, daB in der Hauptstadt An
baits, Dessau, jemais wieder ein Landtag Zllsammentreten wiirde? 

Schon 1985 babe ich in Kassel meinen Vortrag .Erbe und Tradition, Ein
drticke vom gewandelten GeschichtsbewuBtsein in der DDR" gehalten und 
dann 3uch publiziert I. Dieses neue GeschichtsbewuBtsein war sicber 3uch ei
ne der Triebkriifte fUr den Umsturz 1989/90 und erwies sich besonders stark 
bei der Neugestaltung der iistlicben Bundesliinder. Neben der politischen 
Freiheit, der nationalen Einheit, dem wirtschaftlichen Aufschwung war die 
Wiedererrichtung der alten Bundesliinder, die 1952 von der DDR-Regierung 
aufgelOst word en waren, das wichtigste, von alien Schichten der Beviilkerung 
getragene Ziel. Damit stellte sich die Entwicklung in der zusammenbrecben
den DDR viillig selbstverstiindlicb, d. b. obne jede organisatorische Vorberei
tung, in den Zusammenhang jahrhundertealter Staatskultur in Deutschland, 
niimlich den des Fiideralismus. Er bat si ch erstaunlicb fester im BewuBtsein 
der Beviilkerung verankert gezeigt, als es nach 75 Jahren, die der deutsche Na
tionalstaat bestand, zu vermuten war. 

Diese Spanne von 1870 bis 1945 erscbeint nun nach der friedlichen Revolu
tion von Leipzig wie eine Episode, und das histocische BewuBtsein der Deut
schen bestimmt sich neu. 

Der Nationalstaat von 1870 war schlieBlich nach jabrbundertelangem Rin
gen aus dem Kampf der beiden Ftihrungsmiichte Deutscbiands, Osterreicb 
und PreuBen, hervorgegangen. Sie hatten sich am Rande des alten Reiches die 
Machtbasis fUr ihr GroBmachtstreben bilden kiinnen. Anders als bei unseren 
westlichen Nachbam, insbesondere Frankreich, wurde Deutschland nicht aus 
seiner Mitte heraus, sondern von seinem Rande her regiert - seitdem das 

- ) Oieser Aufsatz stiitzt sich auf das AbschluBreferat des Verfassers zum Vortragszyklus "Hessen 
und Thiiringen". den der Verein f. hess. Geschichte und Landeskunde Kassel vom 5. 12 . 1990 bis 
6. 3. 1991 in Kassel veranstaltete . 
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Kaisertum im 15. Jahrhundert endgliltig im Hause Habsburg blieb und Wien 
bis 1866 die deutsche Kaiserstadt wurde. Deutschland wurde schlieBlich auch 
vom Rande her geein!. Weder Osterreich noch Altpreu6en gehoren heute zu 
unserem Staatsgebie!. Allein deswegen ist eine Neubesinnung in unserer 
historischen Identitat notig. 

Anders als in den westeuropaischen Monarchien gingen die staatsbilden
den Krafte flir die Neuzeit in Deutschland nicht vom Konigtum aus, sondern 
im hohen Mittelalter von den Territorien. Dort, wo ihnen die politische Ftih
rung einer Stammeslandschaft geiang, wurden sie zu den VorHiufem unserer 
beutigen Bundeslander. Hier entdecken wir heute eine historische Kontinui
tat, die seit tiber lOO Jahren, zumindest im Nordwesten Deutschlands, durcb 
das preu6ische Geschicbtsbild verschtittet wurde, das im kleindeutschen Na
tionalstaat von 1871 den Gipfel deutscber Geschichtsentwicklung sah und die
sen mit der Abfolge von Hobenzollernflirsten seit der Reformationszeit zu le
gitimieren suchte. Demgegeniiber erweisen jetzt, nacbdem die Trager deut
scben Gro6machtstrebens vom Rande des Reiches her, Preu6en und Oster
rei ch, gescheitert sind, die historischen Kriifte aus der Mitte die Hioger wirken
de, stark ere Kraft. 

Hier besitzen Hessen und Thtiringen als geographische Mitte unseres neu 
erstandenen Bundesstaates ein historisches Erbe, das auch flir das Geschicbts
bewu6tsein des neuen Deutscbland zentrale Bedeutung ha!. Beide Lander 
bezeichnen sich seit alters her als das Herz Deutschlands. 

Aus der Fremdenverkehrswerbung ist Thtiringen aIs das "grnne Herz 
Deutschlands" bekannt, uDd in dem popuHiren Hessenlied besingen wiT unser 
Land als "Herz Deutschlands, mein bltihendes Hessen". 

Der Raum zwischen Westerwald uDd SaaJe weist erstaunliche Gemein
samkeiten auf. Mytben und Sagen sind hier gemeinsamer Besitz : So verla6t 
die jugendliche Frau Holle in frtihlingshafter Schonbeit den Horselberg 
bei Eisenach, wenn die erste Hirtenflote das Aufbrechen der Natur anktin
digt - auch dieses Motiv hat Ricbard Wagner in seinem "Tannhauser" aufge
griffen! - und ziebt im Ieuchtenden Glanz der Sonne tiber die Landschaft, ver
Ieiht Weisheit und Gesundheit den Menscben, Frucbtbarkeit und Leben der 
Feldflur, urn sich dann aufdem machtigsten der hessischen Berge, dem Mei6-
ner, niederzulassen. Von dort bricht sie dann als Wildholle mit ibrem Heer 
wahrend der ZwolfHeiligen N.chte auf, urn Faulheit, Unordnung und Sitten
Iosigkeit zu strafen. Das Quartier der Frau Holle im Horselberg konnte die 
hofische Kultur der naben Wartburg nur als Venusgrotte interpretieren. 
Gemeinsam ist Hessen und Thiiringen auch der rot-silber gestreifte Lowe auf 
dem blauen Wappenschild aus der Zeit LandgrafHermanns 1. ! Nirgends sonst 
ist die trennende Grenze mit Stacheldraht und Todesstreifen so schmerzlich 
empfunden word en wie im Werratal. Keinem seiner Nachbarn flihlte sich Hes
sen durch Jabrhunderte so verbunden wie Thtiringen. Die westlichen Nach
barn, die Westfalen und Rheinlander, sind durch die Gebirgsztige des Wester
waldes uDd des Rothaargebirges, dazu dUTch eine starre Konfessionsgrenze 
von Hessen getrennt. Die Werra verband schon immer als der gemeinsame 
Flu6 Hessen und Thtiringen; sie ist geographiscb der Hauptflu6; der Iateini
sche Name Visurgis bezeichnet gleichermaBen Werra uDd Weser. die vom sel
ben Wortstamm abgeleitet sind. Die Stammesgrenze zwischen Hessen und 
Thiiringen verI.uft auch nicht im Werratal, dort wo sich die Landesgrenze im 
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IS. lahIbundert stabilisiert bat, sondem auf der Wasserscheide zwischen Ful
da und Werra. Die Werrastadte Witzenbausen, Allendorfund Eschwege sind 
nach Spracbe und Mentalitat der BevOlkerung thiiringisch. 

Kaum woanders als hier im Herzen Deutschlands treten die verschiedenen 
historischen Strukturen, die unser staatlicbes Werden bestimmt haben, so eng 
benacbbart und bis heute so lebendig auf. Der hessiscb-tbiiringische Raum 
kann mit seinen Landschaften, Stadtebildem, Kltistern und Burgen exempla
riscb deutsche Geschicbte veranschaulichen. 

Hier begegnet uns noch die alteste Scbicbt friibmittelalterlicher Reichsor
ganisation in den altebrwiirdigen geistlichen Territorien. IbIe Wurzeln, wie 
bei dem Erzbistum Mainz, rei ch en bis in rtimische Zeit oder bei den Griindun
gen des Heiligen Bonifatius, den Kltistem und Stadten Fritzlar, Hersfeld und 
Fulda, in frankische Zeit zuriick. Auch hier die beiden Mtiglichkeiten deut
scher EntwickJung : Hersfeld schloB sich der Reformation an und ging mit sei
nem Territorium in den frtihneuzeitlichen Staaten, in Hessen und Thtiringen 
auf, wahrend Mainz und Fulda bis 1802 Bestand hatten. Wie nachhaltig gerade 
diese Tradition bis beute ist, wird uns an dem SonderbewuBtsein des ebemals 
mainzischen und daher katbolischen Eichsfelds und der bis 1802 fuldischen 
Gebiete in Thiiringen deutlich. 

Die hochmittelalterliche Kaiserherrlichkeit bezeugen die Pfalzen und 
Reichsstadte wie Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen und Wetzlar in Hessen 
od er Nordhausen und Miihlhausen in Thiiringen. Sie reprasentieren das 
Reich nicht nur mit ihren einzigartigen Baudenkmalem und Stadtbildern, son
dern auch mit den demokratischen Traditionen einst unabhangiger Stadtrepu
bliken. Neben den Reichsstadten waren es vor aHem die bis 1803 sebstandigen 
Reichsritter und Grafen, die si ch der Reichsidee verpflicbtet fUblten . - Welch 
fruchtbare EntwickJung aus dieser Reicbsrittertradition erwachsen konnte, 
macht das Werk des Freiherrn von und zum Stein deutlicb! - In den Gebirgen 
am Rande der groBen Beckenlandschaften hielten si ch lange kJeinraumige po
Iitische Strukturen, wie am Vogelsberg die Riedesel, Solms und Isenburg, am 
Westerwald die Sayn und Wittgenstein, im Upland die Grafen von Waldeck, 
am Harz die von Stolberg und im Tbiiringer Wald die von SchwaIzburg und 
ReuB. Von ibnen konnten sich einige in ihrer Selbstandigkeit bis 1918 bewah
ren wie die Herrscher von Waldeck, Scbwarzburg und ReuB. Sie widerstanden 
hier an den Randem der Ausbildung des spatmittelalterlicben Territorialstaa
tes, dem sich Ungezahlte ihrer Standesgenossen unterwerfen muBten, wie die 
Grafen von Schauenburg oder die Herren von Boyneburg, Berlepsch, Han
stein, TrefTurt und Spangenberg. Diese sanken in die Rolle eines landsassigen 
Adels ab. Es war dieser Territorialstaat, der in der friihen Neuzeit die alteren 
Ordnungen verdrangte und von dem die staatsbildenden Krafte der Neuzeit 
ausgingen. Sie setzten den Ftideralismus als Grundprinzip des alten Reiches 
bis 1806 durcb. Aucb die politiscbe Erneuerung im Deutschen Bund 1815, im 
Norddeutschen Bund 1867 und im Deutschen Reich 1871 erfolgte auf Grund 
des Zusammenscblusses selbstandiger Lander. 

Eine erstaunlicbe Erfabrung unserer Tage ist aber aucb die Bedeutung 
landsmannschaftlicher Zusammengebtirigkeit, die schlieBlich die stammes
iibergreifende, lange als fortscbrittlich gepriesene Staatlichkeit einer Schtip
fung wie des machtigen PreuBens iiberlebte. In den Landern Hessen und Thii
ringen wird diese Stammestradition auch in den Staatsnamen zusatzlich deut-
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)jch, anders als beispielsweise bei Baden-Wtirttemberg, Brandenburg, Meck
lenburg, die heute noch den Namen ihrer Dynastie flihren. 

Der Name Hessen ist im BriefPapst Gregors Ill. an den Heiligen Bonifatius 
aus dem lahre 738 zum ersten Mal belegt, als dieser den Missionar beauftragt, 
fUr die Hessiim pagus Hessorum ein eigenes Bistum zu grunden ebenso wie flir 
die benacbbarten Thuringi. Identitiit und Kontinuitiit der Hessen mit den seit 
dem lahr 11 vor Christus genannten Chatten, die die riimische Eroberung ab
wehrten, stehen heute auBer Frage und sind ktirzlicb durch die Grabungen bei 
Geismar bewiesen worden. Die Hessen wurden offensichtlich ohne kriegeri
sche Auseinandersetzung dem friinkischen Reich eingegliedert, wiihrend die 
Thtiringer im lahre 531 in der Schlacht bei Burgscheidungen unter ihrem Kii
nig Hermannfried von dem Frankenkiinig Teuderich I., dem Sohn des Reichs
griinders Chlodwig, unterworfen wurden. Hermannfrieds Reich hatte von der 
Niedersiichsiscben Ebene bis an die Donau gereicht. Im Widerstand gegen dio 
Franken batte er AnschluB an Theoderich den GroBen gesucht und dessen 
Nichte Amalaberga geheiratet. Der niirdliche Teil seines Reiches fiel nun den 
Sachsen zu, der siidliche den Franken. 

Die thiiringiscbe Kiinigstochter Radegunde wurde dem Frankenkiinig ver
miihlt und spielt in Poitiers (Frankreich), der Stadt ihrer Grabeskirche, als Hei
lige bis heute eine bemerkenswerte Rolle. 

Der Name Thiiringen verengte sich nun aufdie Landschaft zwischen Werra 
und Saale und Harz und Thiiringer Wald. Dieses Gebiet hat in der Folge im
mer wieder die Geschichte mit unserem hessiscben Raum geteilt. 

Markante Ereignisse, die aucb flir die allgemeine deutsche Geschichte 
Bedeutung haben, sind hier vor allem : 
- das Wirken des Heiligen Bonifatius und seiner Griindungen in Fritzlar, 

Hersfeld, Fulda, Ohrdruf, Erfurt; 
- das miichtige Aufbliihen der Landgrafschaft Tbiiringen unter den Ludo

wingern (mil ihrem kulturellen Mittelpunkt, der Wartburg) und das Leben 
der Heiligen Elisabeth in Eisenach und Marburg; 

- die deutscbe Reformation mit ihren politischen Fiibrern Landgraf Philipp 
dem GroBmiitigen von Hessen und Kurfurst lohann Friedrich von Sach
sen, die mit dem "Schmalkaldischen Bund" 1530 zum letzten Mal den Ver
such machten, Deutschland von seiner Mitte her eine politische Ordnung 
zu geben; 

- die kulturelle Fruchtbarkeit der kleinen hessischen und thtiringischen 
Hare, deren schonstes Beispiel der Musenhof von Weimar war; 

- die demokratische Bewegung des 19. lahrhunderts (mit der Deutschen Bur
scbenschaft) von Iona aus, mit dem Wartburgfest 1817 in Eisenach und den 
Parteikongressen und -tagen in Eisenach, Gotha und Erfurt. 

Der hessisch-thiiringische Raum kann also mit gutem Recht als eine Kern
landschaft deutscher Entwicklung iiber 1200 lahre hin angesprochen werden. 

Die wichtigste Grundlage waren sicher nach der Eingliederung Hessens 
und Thiiringens ins Frankenreicb die Christianisierung durch den Heiligen 
Bonifatius und seine Kirchenorganisation . Im lahre 721 hatte Papst Gregor 
dem Benediktiner Winfried aus England Hessen und Thiiringen als Missions
gebiet iibergeben, und im gleichen Jahr betrat er in Amiineburg unseren 
Raum. Nach der Phase der KJostergriindungen von Amiineburg, Fritzlar, 
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Ohrdrufbei Erfurt, spater Hersfeld und Fulda, erfolgte 741 und 742 aufBitten 
des Bonifatius der papstliche Auftrag zur Griindung von Stammesbistiimern 
mit den Sitzen in Biiraberg/Fritzlar fUr Hessen und Erfurt fUr Thiiringen. 
Gleichzeitig griindete Bonifatius im Siiden die Bistiimer Eichstedt und Wiirz
burg und legte hiermit die Grundlagen fUr die Kirchenorganisation Roms in 
Deutschland. Die Unterstellung der deutschen Kirche unter Rom erfolgte also 
von hier aus. AIs Bonifatius nach 745 selbst Bischofvon Mainz wurde, 109 er 
offensichtlich die Bistiimer Biiraberg und Erfurt wieder ein und unterstellte 
sie der Mainzer Diozese. Beide Stadte bleiben bis 1803 mainzisch, fUhren bis 
heute das Mainzer Rad im Wappen, heben sich rnit ihren katholischen Stifts
kirchen aus dern protestantischen Urn land hervor und stellen so eine liber tau
sendjahrige gemeinsame Klammer zwischen Hessen und Thiiringen dar. 

Dabei wurde Erfurt das eigentliche politische und geistige Zentrum im 
Osten des rnainzischen Einflusses, Mittelpunkt auch der Kirchenorganisation 
fUr weite Teile Hessens in den Archidiakonaten von SI. Marien und SI. Severi. 
Die 1392 gegriindete Universitat Erfurt war die Hohe Schule auch des gelehr
ten Hessen bis zur Griindung der eigenen Landesuniversitat Marburg (1527). 
Der EinfluB der Erfurter Gelehrten aufReforrnation und Humanismus in Hes
sen - Eobanus Hessus ist nUf ein Beispiel fLir viele - war entscheidend. 

Die reichen Schenkungen, die den Bonifatiusgriindungen Hersfeld und 
Fulda aus dem thiiringischen Raum zuwachsen, begrtindeten flir beide eine 
Territorialherrschaft, die fUr Hersfeld bis ins Hochmittelalter, fUr Fulda bis 
180311815 we it in den thiiringischen Raurn hineinreichte. Wahrend Hersfeld 
seinen reichen Besitz in Thliringen allmahlich an seine Vogte verlor - ein gu
tes Beispiel ist das hersfeldische Arnstadt, das zur Grundlage der Herrschaft 
der Grafen von Schwarzburg wurde - gelang es Fulda, entlegene AuBenposten 
abzustoBen und seinen Besitz in der Nahe des Hauptlandes zu konzentrieren, 
so daB sich bis heute - deutlich von der Umgebung abgehoben - die geschlos
senen katholischen Gebiete urn UIster- und Feldtal in der nordlichen Rhon er
halten haben, mit ihren Barockprobsteien und Kirchen. Dasjahrhundertelan
ge Streben des KurfUrsten von Mainz, seine thiiringischen Besitzungen iiber 
Hessen hin roit den Kerngebieten am Rheinknie uDd im Mainviereck zu ver
biDden, machte die Auseinandersetzung roit dem Kirchenftirsten zu einem 
Grundthema hessischer Geschichte im Mittelalter. Er fand sein Ende erst 
durch die Reformation. 

Aus der Reihe von Lehnsleuten des Mainzer Stuhls stieg ein frankisches 
Geschlecht auf, das fUr Thiiringen und Hessen die Landesherrschaft gegen die 
geistlichen Territorien und die Vielzahl von Grafen durchsetzte. Nach dem 
Ahnherrn Ludwig, der 1056 starb, heiBen sie die Ludowinger. Sein Sohn Lud
wig der Springer erhob sich durch seine Heirat mit der Witwe des ermordeten 
Pfalzgrafen Friedrich von Sachsen iiber seine Standesgenossen. Als Griinder 
der Wartburg ist er bis heute eine populare Figur in Geschichte und Sage. Sein 
Sohn Ludwig erhielt 1130 die Wiirde eines Landgrafen, die eine Lehens- und 
Herrschaftsstellung iiber den anderen Grafen bedeutete. Eine energische Ter
ritorialpolitik und geschickte Heiratsverbindungen sicherten dem Geschlecht 
den Aufstieg zunachst an der Seite des Erzbisehofs von Mainz in gemeinsamer 
Opposition gegen das Konigtum, dann in treuer Gefolgschaft der Staufer. Un
ter ihnen erfolgte der Ubergang von der Personenherrschaft des mittelalterli
ch en Lehnsstaates zur Landesherrschaft iiber ein geschlossenes Territorium, 
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die Grundlage unseres modemen Staatsverstiindnisses ist. Landgraf Ludwig I. 
hatte 1122 Hedwig, die Erbin der Grafschaft Hessen mit Gudensberg und Ma
den und des Landes an der Lahn mit Marburg geheiratet, womit die Ludowin
ger ihre Herrschaft weit nach Westen bis in den Westerwald verschoben. 
Macht und Glanz erreichte dieses Landgrafentum unter Hermann I. (1190-
1217), dessen Hof auf der Wartburg mit seiner Forderung von Dichtem und 
Siingern das Bild vom deutschen Mittelalter - nicht zuletzt durch Richard 
Wagners Oper "Tannhiiuser - der Siingerkrieg auf der Wartburg" gepriigt hat. 
So stammt auch der iilteste Beleg fUr den rot-weiB-gestreiften Wappenlowen 
Thiiringens aus literarischer Quelle: Im Auftrag des Landgrafen schuf der 
Kaplan Herbort von Fritzlar die deutsche Nachdichtung der Hisloire de Troie 
als Von Troje daz Iiel. 1217 vollendete er das Epos und huldigte dem Landgra
fen, indem er dessen Wappenbanner mit dem rot-weiB-gestreiften Lowen auf 
blauem Grund iiber dem Heer der griechischen Helden wehen lieB. 

Herrnanns jugendlicher Sohn Ludwig IV., der Heilige, der Gemahl der Hei
ligen Elisabeth, beendete als Vormund seines Neffen Markgraf Heinrich des 
Erlauchten die in MeiBen und Osterland ausgebrochenen Unruhen und stellte 
so die Verbindung Thiiringens mit der Markgrafschaft MeWen her. Sein 
Schicksal undo das seiner jungen Witwe Elisabeth gehoren bis heute zum fe
sten Bestandteil historischen BewuBtseins in Hessen und in Thiiringen : Lud
wig der Heilige starb auf dem Weg zum Kreuzzug 1227 in Otranto, seine junge 
Frau, die Konigstochter aus Ungam, wurde mit ihren Kindern von der Wart
burg verdriingt, verschmiihte fUrstliche Stellung und ihren Witwensitz Mar
burg und verzehrte sich im Dienst an Armen und Kranken nach dem Vorbild 
des Heiligen Franziskus in dem von ihr gegriindeten Hospital in Marburg. Ihr 
Sohn Hermann II. starb kinderlos. Es folgte Elisabeths Schwager Heinrich 
Raspe, der als Gegenkonig Kaiser Friedrichs n. in die Reichspolitik eingriff. 
Mit ihm ist 1247 das Haus der Ludowinger ausgestorben. 

In dem nun ausbrechenden hartniickigen Nachfolgekrieg zwischen dem 
Sohn der Schwester LandgrafLudwigs IV., niimlich Heinrich von MeiBen, und 
dem Sohn seiner Tochter, niimlich Heinrich, dem Kind von Brabant, erhielt 
Sophie von Brabant, die energische Tochter der Heiligen Elisabeth, ihrem 
Sohn und seinen Nachkommen den westlichen Teil des Ludowinger-Erbes: 
das Land an der Lahn, die Grafschaft Hessen und schlieBlich auch die thiirin
gischen Stiidte im Werratal. Obwohl sich Heinrich I. aus dem Hause Brabant in 
der Nachfolge seines thiiringischen GroBvaters Landgrafvon Hessen nannte, 
wurden dieser Titel und Hessen aIs ReichsfUrstentum erst 1292 durch die kai
serliche Belehnung mit der Boyneburg und Eschwege anerkannt. 1992 wurde 
dieses Ereignis mit groBen Ausstellungen in Marburg und auf der Wartburg 
gewiirdigt. 

Seitdem gab es die Landgrafschaft Hessen unter dem Hause Brabant, das in 
Kassel mit seiner Hauptlinie bis 1866, in Darmstadt mit seiner jiingeren Linie 
bis 1918 regierte, und die Landgrafschaft Thiiringen unter den Nachkommen 
Heinrichs von MeiBen aus dem Hause Wettin. Dieses Haus nannte sich nach 
seinem hochsten Rang, dem Herzogtum in Sachsen, mit dem die KurHirsten
wtirde verbunden war, meist nach diesem und iibertrug den Namen Sachsen 
auch auf seine thiiringischen Besitzungen, so daB der Name Thiiringen von 
der politischen Landkarte vollig verschwand. Aus den zahlreichen Erbteilun
gen gingen schlieBlich die verschiedenen siichsischen Herzogtiimer hervor, 
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aus den en nacb dem Sturz der Monarchie 1920 das Land Thiiringen neu er
stand. Damals schlossen sicb das ebemalige GroBherzogtum Sachsen-Wei
mar-Eisenach, die friiberen Herzogtiimer Sachsen-Gotha, Sachsen-Meinin
gen, Sachsen-Altenburg und die vormaligen Fiirstentiimer Schwarzburg und 
ReuB zum Lande Thiiringen zusammen, wahrend Sachsen-Coburg zu Bayem 
wechselte. 

Obwohl bei der Erbauseinandersetzung im 13. lahrhundert in Hessen mit 
dem Hause Brabant eine Dynastie aus dem Westen die Nachfolge antrat und 
mit dem Hause Wettin sich der astliche Nacbbar Tbiiringens mit dem Lande 
verband, blieben die Gemeinsamkeiten erhalten : die mittelalterliche Kirchen
organisation, das Nachwirken der Heiligen Elisabeth als gemeinsamer Lan
desheiligen fUr Hessen und Thiiringen, in der beide Dynastien ihre Stamm
mutter verehrten, und die politische Konstellationen, die durch den Raum 
vorgegeben waren. Hier spielte insbesondere die Auseinandersetzung mit 
dem Erzbischofvon Mainz eine beherrschende Rolle. Bereits 1373 schlossen 
Sachsen-Thiiringen und Hessen eine Erbverbriiderung, die bis ins 17. lahr
hundert beim Regierungswechsel einesjeden Herrschers durch die HUldigung 
der Stadte des Nachbarlandes befestigt wurde und formell bis zum Ende der 
Monarcbie 1918 Giiltigkeit hatte. 

Vor diesem historischen Hintergrund verwunderte es nicht, daB Tbiiringen 
und Hessen in der Reformationszeit den gleichen Weg gingen. Allerdings fehl
ten in der niichternen hessischen BevOlkerung die Neigungen Zll schwarrneri
schen UDd sozialrevolutionaren Ideeo, wie sie sich im nEwigen Bund Gottes" 
uDd im nEwigen Rat" unter Thomas Miinzer in MGhlhausen organisierten. 
Die Unterwerfung der Stadt durcb LandgrafPhilipp von Hessen bedeutete das 
Ende des Bauernkrieges in Thiiringen. Philipp der GroBmiitige war der politi
sche Kopfdes deutschen Protestantismus und der 1530 in seiner Stadt Scbmal
kalden am Thiiringer Wald geschlossene "Schmalkaldische Bund" gegen den 
Universalanspruch des katholischen Kaisertums Karls V. ist sein Werk, wenn 
ihm auch KurfUrst lohann von Sachsen, und seit 1532 dessen Sohn lohann 
Friedrich als Bundeshauptleute zur Seite traten. 

Er hatte dieses Biindnis sorgfaltig vorbereitet durcb das Marburger Religi
onsgesprach im lahre zuvor, das die dogmatischen Voraussetzungen fUr einen 
ZusammenschluB all er evangeliscben Reichsstande in Deutschland schuf. 
Ihm gelang in Marburg 1529 tatsachlich mit den Marburger Artikeln eine ge
meinsame Plattform zwiscben der siiddeutsch-schweizerischen und der mit
:eldeutsch-Iutherischen Reformation berzustellen. Er setzte auch die Fixie
rung des evangelischen Glaubens in den Schmalkaldischen Artikeln auf dem 
Bundestag 1537 in Schmalkalden durcb. Sie haben iiber das politiscbe Ereignis 
hinaus bis heute grundlegende tbeologische Bedeutung. Es ist bekannt, daB 
der Bund 1547 dem Kaiser in der Scblacbt bei Miihlberg unterlag, und daB Kur
fUrst lobann Friedrich und Landgraf Philipp der GroBmiitige vom Kaiser ge
fangen genom men und bis 1552 in Haft gehalten wurden. Es bleibt aber die 
groBe Leistung des Schmalkaldischen Bundes (und dam it Hessen-Thiiringi
sche Gemeinsamkeit), daB von 1530-1547 die reichsrechtlichen Voraussetzun
gen fUr die Ausbildung der evangelischen Landeskirche und dam it zur Festi
gung der Reformation in Deutschland geschaffen wurden. 

In beiden Landern bildete sich in der Folgezeit die evangelische Landes
herrschaft mitjenem Typ des patriarchalisch regierenden, sich ab er als Gottes 
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Beamte fUblenden Fiirsten aus, der von Gestalten wie LandgrafWilhelm dem 
Weisen (1567-1592) von Hessen - er errichtete sich in Scbmalkalden die Wil
helmsburg - und Herzog Ernst dem Frommen von Sachsen-Gotha (1618-1675) 
- verkorpert wurde. Dieser schuf sich mit SchloG Friedensstein iiber Gotha ein 
Denkmal, das nach den Wirren des DreiGigjiihrigen Krieges das fUrsorglicbe 
Regiment des lutherischen Barock besonders schon repriisentiert. 

Herzog Ernsls Regierungsethos und -stil waren Vorbild fUr zablreiche deut
sche evangelische TerritorialfUrsten. Er hatte seinen Hofrat Veit Ludwig von 
SeckendorfT (1626-1692) angeregt, den Zustand und die Regierung der gotba
ischen wie 3uch der benachbarten thtiringischen Fiirstentiimer zu beschrei
ben. Daraus entstand das Lehrbuch "Der Teutsche Fiirstenstaat", das zwolf 
Auflagen erlebte und bis ins 18. Jahrhundert hinein Grundlage der Ausbildung 
hoherer Beamter an deutschen Universitiiten war. Fiirdie Regierungswirklich
keit des 17. und 18. lahrhunderts in Mitteldeutschland waren die hier gelebrte" 
Grundsiitze sehr viel bestimmender als das heute immer als allein maGgeblich 
dargestellte Vorbild Ludwig XIV, 

Vber Herzog Ernsts Tochter Elisabeth Dorotbea, verheiratet mit Landgraf 
Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt und 1678-1688 Regentin fUr den unmiindi
gen Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt, hatten die gothaischen 
Grundsiitze nachhaltigen EinfluG auf die hessische Barockkultur. 

Seit der dritten Auflage 1665 erschienen auch "Additiones oder Zugaben 
und Erinnerungen zum Teutschen Ftirstenstaat". 

Der Typ des fUrsorglicben, kulturfreundlichen LandesfUrstentums hat sich 
in den k1einen Herrschaften Thiiringens besonders schon verwirklicht und ist 
heute Grundlage fUr das rei cbe kulturelle Erbe gerade Tbiiringens, das sicb als 
die dicbteste Theater- und Museumslandschafl Deutschlands auszeichnet. Es 
war die besondere Biirgerniihe dieser Residenzen, welcbe iiberall Kunsteifer 
und GewerbefleiG verband, wie sie in der Feinmechanik, der Porzellanindu
strie, dem Musikinstrumentenbau ihre schonsten Beispiele hervorbrachten. 
Die k1einen Liinder Thiiringens sind Musterbeispiele fUr den piidagogischen 
Elan der Aufkliirung, wie ihn die Aktivitiiten der Philantropen, die Scbriften 
des Piidagogen Christian Gotthilf Salzmann (1744--1811) und seine Erzie
hungsanstalt in Schnepfental dokumentieren. 

Am bekanntesten wurde der Musenhof in Weimar. Hier gelang es der 1758 
verwitweten Herzogin Anna Amalia, die leidenschaftlich fUr Literatur, Philo
sop hie und Tbeater schwiirmte, wiihrend der Vormundscbaft fUr ihre nocb un
miindigen Sohne 1772 den Dichter Christoph Martin Wieland (1733-1813) von 
Erfurt nach Weimar zu berufen und zurn Kristallisationspunkt eines Dichter
hofes zu machen, der schlieBlich Goethe, Herder, Schiller, Lenz, Klinger u. a. 
anzog. Voraussetzung war aber ein aufgekliirtes und befabigtes Bearntentum, 
das solches fUrstliches Miizenatentum trug. Aber Weimar war nur der bekann
teste unter diesen Hofen. In Gotha finanzierte die Herzogin Luise Dorotbee 
die Korrespondenz des Baron Grimm aus Paris, die die Verbindung dieser Re
sidenzen mit der groBen Welt herstellte. Zwischen Weimar und Gotba bielt 
der Koadjutor des Mainzer Erzbischofs und Statthalter von Erfurt, Karl Theo
dor von Dalberg - Bruder des Intendanten des Mannheimer Nationaltheaters, 
der Schillers "Riiuber" uraufftihrte - gastfrei Hof fUr Kiinstler und Wissen
scbafller. Die Herzoge Karl und Georg von Sachsen-Meiningen begriindeten 
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zur gleichen Zeit den Ruf ihrer Stadt als Kunstzentrum, dessen Theater mil 
den .Meiningem" im 19. Jahrhundert internationale Bedeutung erhielt. 

Demgegenuber nahm sich Kassel groBstiidtisch nuchtern aus. Der Land
grafschaft Hessen-Kassel war nach dem DreiBigjahrigen Krieg die VergroBe
rung des Territoriums geiungen, und sie beanspruchte nun einen Platz unter 
den mitUeren Machten Deutschlands. Wahrend Thuringen gerade im 18. Jahr
hundert durch die Erbteilungen das Bild eines bunten Flickenteppichs bot, 
war Hessen-Kassel vor 1803 der groBte zusammenhangende Flachenstaat in 
Mitteldeutschland. Seine Hauptstadt gehorte zu den groBen deutschen Stad
ten und gait seit den Anlagen Landgraf Friedrichs n. und seines Hofbaumei
sters du Ry als eine der schonsten Residenzen Europas. Herzogin-Mutter An
na Amalia van Sachsen-Weimar schrieb an den Kriegsrat Joh. Heinrich 
Merck: Was sind wir hier armselig gegen Cossel, man erziihlt sichja Wunderdin
ge van dieser Stadt. Die Kunstsammlungen, Theater und Oper, dazu die im 
Geiste der Aufkiarung erstmals dem breiten Publikum geoffneten Museen zo
gen viele bedeutende Geister Europas an. Wahrend Kunstler wie die du Rys, 
Nahls, Tischbeins, Ruhls der Stadt die Treue hielten und mit ihren Familien 
das kulturvolle Profil aufGenerationen bestimmten, blieben Wissenschaftler 
wie Georg Forster, Samuel Thomas Sommerring, Johannes van MUller nur 
vorubergebend . Goethe hat sie immer wieder hier besucht und blieb ihnen 
durcb eine lange Korrespondenz verbunden. Er erklarte gegenuber Ecker
mann : Wodurch ist Deutschland graft, als durch eine bewunderungswilrdige 
Volkskultur, die alle Teile des Reichs gleichmiijJig durchdrungen hat. Sind es aber 
nicht die einzelnen Fiirstensitze, van denen sie ausgeht und we/che ihre Triiger und 
Pj1eger sind ?Gesetzt, wir hlitten in Deutschland seir Jahrhunderten nurdie beiden 
Residenzstiidte Wien und Berlin. odergar nur eine. da mochte ich doch sehen. wie 
es um die deutsche Kultur stiinde ... Und wiederum die Menge deutscher Theater, 
deren Zahl uber siebzig hinausgeht, und die doch auch als Triiger und BeJorderer 
h6herer Vo/ksbildung keineswegs zu verachten. Der Sinn lur Musik und Gesang 
und ihre Ausubung ist in keinem Lande verbreitet wie in Deutsch/and, und das ist 
auch elWas! Nun denken Sie aber an Stiidte wie Dresden, Munchen. Stuttgart, 
Kassel, Braunschweig, Hannover und iihnliche; denken Sie an die groften Lebens
e/emente, die diese Stiidte in sich se/bsttragen ; denken Sie an die Wirkungen, die 
von ihnen aul die benachbarten Provinzen ausgehen; undlragen Sie sich, ob das 
alles sein wurde, wenn sie nicht seit /angen Zeiten die Sitze van Fursten gewesen? 

Trotz vieler bedeutender K6pfe hat si ch in Kassel ein "Geist van Weimar" 
nie festsetzen konnen. DafUr hatte die Stadt andere Ambitionen als Haupt
stadt, als Manufaktur- und Industriestadt, als wirtschaftlicher Mittelpunkt, der 
nun auf ganz andere Weise in Thliringen sein Hinterland fand. Hier ist auch 
die enge Verbindung der Herrschaft Schmalkalden mit Kurhessen zu erwah
nen, die gerade in der Hauptstadt Kassel einen standigen Zuzug thuringischer 
Familien zur Folge hatte. 

* * * 
Es konnten hier nur einige Linien gemeinsamer hessisch-thliringischer Ge
schichte gezeichnet werden. Viele Details konnten das Bild anschaulicher ma
chen oder auch die Akzente verschieben. Hier sollte jedoch angedeutet wer
den, wie breit und wie lebendig vielerorts das gemeinsame historische Erbe ist. 
Historische Brucken sind nun fUr die Zukunft zu nutzen. Es wurde auch ver-
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sucht aufzuzeigen, wie hartnackig historische Kontinuitat ist, auch wenn sie 
zeitweise verscbiittet scheint. So sind fast 600 Jahre gemeinsamer hessischer 
Geschich!e in Schmalkalden vielleicbt doch ein gewicbtigeres Erbe als die 40 
Jahre der Trennung. So wurde der Wunsch dieses bis Kriegsende hessischen 
Gebietes, nun wenigstens wieder in die alte Landeskirche zurtickkehren zu 
konnen, am I. Juni 1991 WirkJicbkeit. Er war die natiirlicbe Folge langer ge
meinsamer Geschichte. Unser thiiringischer Nachbar, ja, alle die fUnf neuen 
BundesHinder, sind sehr viel mehr als nur die Hinterlassenschaft von vierzig 
Jahren SED-Herrschaft. Sie sind integraler Bestandteil unserer eigenen 
Geschicbte. 

Hierzu gehort auch die eigene Neuorientierung im historischen BewuBt
sein. A1s sich 1922 das Land Thiiringen zusammenschloB, gehor!e se in westli
cher Nachbar Kurhessen zur preuBischen Provinz Hessen-Nassau, d. h. war als 
entlegene Provinz Teil eines sehr viel groBeren Staates. Jetz!, wo sich das Land 
Thiiringen 1990 neu bildete, bat es auf seiner westlichen Seite einen ebenbiirti
gen Partner, der sich 1945 aus einer eigenen, und, wie wir sahen, oft Thtiringen 
gemeinsamen Vergangenheit als Bundesland neu konstituierte und aus einem 
groBeren Verband herauslOste - eigentlich erstaunlicb scbmerzlos! -, einem 
StaatsgefUge, das fast 80 Jahre lang als endgiiltig angesehen wurde. 

Diese historische Neubesinnung auf Deutschlands Mitte moge auch der 
Stadt Kassel die groBen Chancen bewuBt machen, die in einem fast vergesse
nen bistorischen Erbe ruhen, das fUr die Zukunft geweckt und genutzt werden 
muB. 

Vor allem konnen das Bild und die Rolle Deutschlands in Europa neu gese
hen werden, wenn die historische Identifikation der Deutscben von Deutsch
lands Mitte ausgeht und die nationalen Ziele sich nich! mehr aufGrenzen und 
Erwerbungen rich ten. Moge so dies neue SelbstbewuBtsein die Hoffnung auf 
ein endgiiltig friedfertiges Deutschland - ohne Aggressionen ! - in einem ge
einten Europa bestatigen! 

Aomerkuo&: • 

I In : Informationen, Theater und Musik, Kunst und Wissenschaft in Kassel, 1986, 2, S. 10-12, und 
in : Mitteilungen des Vereins flir Hessische Gescbicbte und Landeskunde e. V. Kassel13 (1986), 
S. 13-17. 
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