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Wo lag HeUdorf? 

Alfred Schmeck 

Nur in zwei Urkunden aus franki sch-karolingischer Zeit wird die Siedlung "Helidorf im Hes
sengau" erwilhnt. Ihre genaue topographische Lage ist unbekannt. 

Aufgabe der YorJiegenden Arbeit soli essein, dieses Helidor/zu lokalisieren. Dabei muB, wegen 
der fehlenden direkten Hinweise, auch der kleinsten ve rsteckten Spur nachgegangen werdeD. 

Nach der Eingrenzung des Arbeitsgebietes soli zuerst der Stand der Forschung dargestellt weT
den. Dem folgen geographische, philoiogische UDd historische Untersuchungen . SchlieBlich soli 
8US alien ermittelten Fakten eine Deue H ypot h ese aufgestellt uDd eine Beweisfli hru ng ver
sucht werdeD. 

DaB die Aufgabe his heute oach nicht befriedigend gelost wurde, weist aur e ine umrangre iche 
Problematik hin . 

DaB es gelingen wird , das alte Ratsel Helidor/ zu losen, bleibt zu hofTen . 

Urkundlicbe Erwiibnungen Helidorfs 

Die folgenden Schenkungsurkunden sind die einzigen Zeugnisse fUr die 
Existenz der ehemaligen Siedlung Helidor/. 

Wie wir im Verlaufe der folgenden Untersuchungen feststellen werden, gibt 
es in den wenigen iiberlieferten Textstellen do ch ein paar Fingerzeige, aus 
denen sich die topograpbische Lage der ehemaligen Siedlung erschlieBen liiB!. 

Die iilteste schriftliche Aufzeichnung, in der Helido/ferwiihnt wird, ist der 
Lorscher Kodex, eine Zusammenstellung von etwa 3600 Schenkungen an die 
Reichsabtei Lorsch. Es folgt eine weitere Erwiihnung Helido/fs in einer Ful
daer Urkunde. Die Schenker waren meist Hochadelige aus Lothringen, die 
sich im Hessengau und Lahngau niedergelassen hatten. 

Die Lorsc her Urkunde von 791 
Hier der Helido/fbetreffende Text aus dem Codex Laureshamensis I: Don 

Rutuuini. Helitor/. In Christi nomine die III idus iunii anno XXIII Karoli regis ego 
Rutuuin et coniux mea Landrat donamus ad Sanctum Nazarium martirem. qui 
requiescat in corpore in monasterio Laureshamensi. ubi uenerabilis Richbodo 
abbas preesse uidetur. in pago hessen in Dudajhero marca et in helitorph qUidquid 
habere uidemur et mancipia VII stipulatione subnixa. A ctum in monasterio lau
reshamensi t(empore) q(uo) s(upra). 

Obe rtragung ins Deutsche: Die Schenkung Rudwins in He lidorf. Im Namen Christi am 11 . Juni des 
23. Jahres Konig Karl s (791) habe ich und meine Gattin Landrada geschenkt dem heiligen Miirtyrer 
Nazarius, dessen Korper im Kloster Lorsch ruht, dem der verehrungswiirdige Richbodo als Abt 
vorsteht, im Gau Hessen, in der Mark Dautphe, und in Helitorph das, was wir dort haben, und 
7 Leibeigene gemiiB geschlossenen Vertrages. Geschehen im KJosle r l o rsch zu r Zeil, wi e oben 
steht. 

Die Fuldaer Urkunde aus dem 9. 1.hrhundert 

Ein weiteres Dokument, in dem Helidor/ erwiihnt wird, ist eine Fuldaer 
Urkunde'. Dan.ch schenkt ein gewisser Ortefah bona sua in Tissenbach, quod 
est in goz/eldene marcha provincie Hassorum, et in marcha wetrehen. et Helidor/e. 
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Obertragung ins De ulsche : Es schenkl ein gewisser Orte/oh "seine Giiter in Tissenbach, was in der 
Mark GoBfelden iiegl, im Land der Hessen , und in der Mark Welrehe n, und Helidorf." 

Forsc hungsgebiet: D e r Hessengau (Karte I) 
Nach der Lorscher Urkunde lagen die Scbenkungen . im Gau Hessen in der 

Mark Dautphe und in Helidorf". Genau genom men bezieht si ch die Apposi
tion "Gau Hessen" nur auf die Mark Dautphe. Da aber kein naherer Hinweis 
auf die Lage Helidorfs erscheint, muB der "Gau Hessen" auch mr diesen Ort in 
Anspruch genom men werden. 

Eine iihnliche Formulierung finden wir in der Fuldaer Urkunde. Auch hier 
bezieht sich, genau genommen, die Apposition "Land der Hessen" nur auf die 
Mark GoBfelden. FUr Tissenbach, Wetrehen und Helidotfgilt Ahnliches, wie 
das bei der Lorscher Urkunde Gesagte. Auch hier muB das .Land der Hessen· 
ftir diese Orte in Anspruch genommen werden. Man kann also das Gebiet, in 
dem Helidotfgelegen hat, mit dem alten Hessengau identifizieren '. 

Die Grenze desselben verliiuft im Westen auf dem Kamm des Rothaarge
birges nach Norden und dann entlang der hessisch-westfalischen Grenze. Im 
Norden geht die Grenze durch die Warburger Borde und schlieBt dabei Bor
gentreich und GroBeneder mit ein. Nun geht es weiter auf der Wasserscheide 
zwischen Fulda und Werra nach SUden, Melsungen mit einschlieBend, bis auf 
die Hohen des Seulingswaldes. Weiter verliiuft die Grenze sUdlich der Gebiete 
von Hersfeld, Ottrau und Treysa nach Westen. Sie ftihrt nordlich an Kirchbain 
vorbei und schneidet zwischen Wehrda und Marburg die Lahn, tangiert die 
sUdlichen Gemerkungsgrenzen von Michelbacb und Caldern, geht nordlich 
an Damshausen vorbei und verliiuft dann, die Bottenborner Hobe einschlie
Bend, auf der Wasserscheide zwischen Dill und Lahn. SchlieBlich ftihrt sie der 
DiezhOlze entlang nach Norden, die obere Eder und Lahn mit anschlieBend 
zurilck zum Kamm des Rothaargebirges. 

Fehlinterpretationen \'on Objekten im Hessengau uod im Lahngau 
und Korrekturen dazu 4 

BezUglich der dem Hessengau und dem Lahogau zugeordneten Belege gibt 
es leider noch einige Ungereimtheiten, die wir im folgend en genauer unter
suchen mtissen : 

Dautphe (MR) - Dodenau ( KB ) (Karte 2) 
Im Codex Laureshamensis werden unter Notitiae hubarum 5 in pagis variis 

Hufen in DutofJahe unter der Rubrik in pago Erdehe' aufgeftihrt. Nach allge
meiner AufTassung identifiziert man dieses Erdehe mit Erda (LDK). In dersel
ben Sammlung wird Hir das Jahr 791 die obige Schenkung in Duda/hero 
im Hessengau erwiihnt. Nach der topographischen Lage Erdas mUBte der 
Erdagau ein Untergau des Lahngaues gewesen sein . Nimmt man an , daB 
DUlOfJahe = Dautphe sei, so scheint etwas nicht zu stimmen, denn Dautphe 
konnte nicht gleichzeitig im Hessengau und in dem im Sliden angrenzenden 
Lahngau gelegen haben. AuBerdem bleibt zu erwiihnen, daB der Erdagau nur 
einmal, und zwar in den Notitiae hubarum genannt wird ' . 

Es ist durchaus nicht abwegig, folgende Entwicklung anzunehmen : Aus der 
ursprUnglichen Bezeichnung ftir den FluB Eder, Adema, entstaod Ader, Eder 
und durch Metathesis Erdehe', was irrtilmlich als Erda gedeutet wird . Geht 
man noch einen Schritt weiter und nimmt an, daB der art DutofJahe nicht 
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identisch sei mit dem Ort Dudafhero (Dautphe), dann muB man im Edertal 
einen Ort suchen, auf den der Name paBt. Dort tretTen wir tatsiichlich auf 
einen sehr alten kirchlichen Mittelpunkt, die Urpfarrei Dodenau, mit einem 
friinkischen Martinspatrozinium 9 wie Dautphe. Der Name Dodenau ent
spricht dem Wort DutojJahe. 

ZusammengefaBt hieBe das: Dautphe und Dodenau wurden beide dem 
Hessengau zugeordnet, wobei Dautphe (Dudqfhero) im Perfgau, und Dodenau 
(DutojJahe) im Edergau lag. Beide Gaue waren Untergaue des Hessengaues. 
Einen Erdagau bat es wahrscheinlich nie gegeben. Es bandelt si ch otTenbar urn 
eine Verderbung des Namens Edergau. 

W o llmar ( MR) - Villmar ( LM ) (Karte 3) 
Wollmar wird zuerst als Wo/emare im Codex Laureshamensis im lahre 791 

unter der Rubrik Erdagau aufgeftihrt 10. Wie wiroben gesehen haben, miiBte es 
aber richtiger Edergau heiBen, denn auch hier trim die besagte Erkliirung ZU. 

Wo/emare ist somit identisch mit Wollmar (MR). 
Ein anderer Beleg ordnet Wa/mare dem Lahngau zu. Dort schenkt ein 

Bidancvom Lahngau zu Walsdorf. Meinratsheim uDd in villa Walmare ll
. Auch 

hier stellen wir eine Diskrepanz rest, denn Wol/mar konnte nicht gieichzeitig 
im Hessengau und im Lahngau gelegen haben. 

Wir linden im Lahngau : Walsdorf (ROD), + Meigritsheim (LDK, Gem. 
Rechtenbach) und Villmar (LM) . Alle drei Orte liegen nahe beieinander. Setzt 
man Villmar fUr Wa/mare, dann ist das MiBverstiindnis beseitigt. 

ZusammengefaBt hieBe das: Wo/emare ist identisch mit Wollmar (MR) im 
Edergau als Untergau des Hessengaues, und Wa/mare mit Villmar (LM) im 
Lahngau. 

Wetter (M R) - Wei ter sha in (GI) (Karte 4) 

Es soli hier gekliirt werden, ob Wetter (MR) im Hessengau oder im Lahngau 
lag, und ob WerersfQ( damit identisch ist. 

In einer Schenkungsurkunde des Klosters Fulda von 750-779 12 wird eine 
Reihe von Orten aufgefLihrt, die als im Lahngau gelegen, super ripamjluminis 
Amana lokalisiert werden, also im Ohmtal lagen. 

Diese Orte sind : 
- Blidenstat (Bleidenrod VB) 
- Ho/zhusen (Rauisch-Holzhausen MR) 
- AjJa/trahe (Wiistung bei Kirchhain MR) I3 

- Se/eheim (GroB- oder Klein-Seelheim MR) 
- Hagenesberch (Hochberg, Berg bei Homberg/Ohm VB) 
- Ruesdolj' (RoBdorf MR) 
- Zegemunden (Wiistung an der Miindung des Seenbaches in die Ohm VB) 
- Weterstat (Weitershain G I) (stat = Stiitte ; hain = durch eine Hecke 

geschiitzte Stiille) 
- Nezzaha (Netze, Wiistung bei Kirchhain MR) 13 

Uj/eiden (Ober- oder Nieder-Ofleiden VB) 
- Eulizedolj' (lIsdorf VB) 
- Boia (Beuern, Wiistung bei Kirchhain MR) 13 

- Surgi (Sorge, Wiistung bei Burggemiind VB) 
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- W;tmane (Wettsaasen VB) (mane = Manner, Leute; saasen = Grund-
besitzer, Leute) 

- Rudingesbach (Riidigheim MR) 
Tatsachlich liegen alle diese Orte im FluBgebiet der Ohm. So ist auch Weterstat 
dort zu suchen. Nach weit verbreiteter Meinung ist Wetemat mit Wetter (MR) 
zu identifizieren. Da es aber ausdriicklich als lahngauisch bezeichnet wird, 
kann es nicht wie Wetter im Hessengau gelegen baben " . Gtirich vermutete es 
am Weitersbom, nordwestlich von RoBdorf, und Diefenbach als Wiistung 
"irgendwo in der Ohmgegend"IS. Es spricht einiges daftir, WelerSIQt mit Wei
tershain zu identifizieren und nicht roit Wetter. 

ZusammengefaBt hieBe das: Weterstat lag im Lahngau und Wetter im Hes
sengau. Wetter wird erst im Jahre 1108 schriftlich erwahnt. Es ist bisher noch 
nicht nachgewiesen worden, ob es schon zur frankischen Zeit existierte. 

Tissenbach - Dausenbach (Karte 5) 
In der Fuldaer Urkunde aus dem 9. Jahrhundert heiBt es, daB ein gewisser 

Ortefah dem K10ster Fulda schenkt: sua bona in Tissenbach, quod est in goz/ef
dene marcha prouincie Hassorum, et in marcha wetrehen et HeUdor/e. 
Dieser Satz ist wie folgt zu verstehen : 
Ortefah schenkt : I. seine Giiter in Tissenbach, 

2. was in der GoBfeldener Gemarkung, in der Provinz der 
Hessen ist, 

3. und in der Gemarkung Welrehen 
4. und Helidorf. 

Die beutige Wiistung Tissenbach wird von Lennarz etwas siidlich von Ober
rosphe vermutet 16. Einiges spricht damr, Tissenbach weiter siidwestlich zu 
suchen. Dort finden wir zwischen Holzhausen (MR) und Herzhausen (MR) 
die Wiistung Dausenbach (1333 Dusiobach, Duesinbach; 1421 von Thosinbach; 
1433 von Tusenbache; 1448 von Dusenbach ; Flurname 1557 Deussenbach) 17. An 
der Identitat Dausenbachs mit Tissenbach ktinnen kaum Zweifel aufkomrnen. 

Der Zehnte zu Dausenbach ist im 14. Jahrhundert nassauisch, was auf die 
Vogtei liber Wormser Besitz schlieBen laBt, und damit aufKonradiner, Ruper
tiner und Fuldaer K1osterbesitz. 

ZusamrnengefaBt hieBe das : Tissenbach ist identisch mit Dausenbach. Es ist 
heute eine Wlistung in der Gemarkung Herzhausen (MR). Tissenbach war 
ehemals Fuldaer K1osterbesitz. 

Wetter (MR) - Bottenhorn (MR) (Karte 6) 
Mit der Fuldaer Urkunde aus dem 9. Jahrhundert treten Unsicherbeiten bei 

der Identifizierung von Welrehen mit Wetter auf", denn auBer dieser zweifel
haften Erwahnung gibt es keinen weiteren Existenznachweis bis zur Grlin
dung des gleichnamigen Stifles urn 1108 ". 

Der Ortsname Bottenhom, mundartlich Bettenhern bzw. Bouehern, ist dem 
Namen Welrehen morphologisch aufTallend ahnlich. Eine Identitat liegt wahr
scheinlich vor. Hier nun die zu vermutende Entwicklungsreihe des Namens : 
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Bottinhorn 1324 
Bettenhorn 1491 
Bottenhorn 1502 

Bottenhom liegt im Quellgebiet von Perfund Dautphe. Die Anhiihe Scheid 
bildet die Wasserscheide. Wegen seiner hydrographischen Lage wurde es 
urspriinglich wahrscheinlich zum ehemaligen Perfgau ~erecbnet. Erst spiiter 
gehiirte es zum sogenannten Obergericht Gladenbach '. 

ZusarnmengefaBt hieBe das : Welrehen ist identisch mit Bottenhorn und 
gehiirte zum ehemaligen Perfgau. Hier hatte das Kloster Fulda im 9. lahrhun
dert Besitzungen. 

Die topograpbische Lage Helidorfs nacb diversen Hypotbesen (Karte 7) 
Bis heute ist die genaue topographische Lage Helidorfs unbekannt. Die 

wenigen Hypothesen, die wir kennen, sollen im folgenden vorgestellt werden : 
- Nach W. Classen lag Helidorfnahe bei Dautphe (MR). Otfensichtlich ziebt 

er diesen SchluB aus der gemeinsamen urkundlichen Erwiihnung". Tat-
siichlich findet man biiufig, daB riiumlich nahe beieinander liegende Orte in 
Schenkungsurkunden als Gruppe zusammengefaBt wurden. 
U. Lennarz sieht keine Anzeichen daflir, Helidorfals Wiistung bei Dautphe 
zu lokalisieren 25. 

- Nach I. Henseling lag Helidorf nordwestlich von Wetter (MR), unterhalb 
von Amiinau (MR)". Hierbei diirfte der alte Bachname HeldajJe(bei Amii
nau) eine Assoziation zu Helidorfgeweckt haben. Es wurde otfensichtlich 
Welrehen mit Wetter (MR) identifiziert. Wegen der gemeinsamen urkundli
ch en Erwiihnung von Helidorfund Welrehen wurde ersteres auch nahe bei 
Wetter vermutet. 

- Nach F. Hiilsen wird Haldorfbei Grifte (HR) mit Helidorf identifiziert ". 
Auch hier handelt es sich urn eine Assoziation Haldorf - Helidorf. 

Fiir keine der obigen Hypothesen liegt eine befriedigende Beweisflihrung vor. 

Neue Hypothese: Helidor/'ist identiscb mit HUlshof 
Es soli hier versucht werden, aus den wenigen Hinweisen in den beiden 

Urkunden, und daraus gezogenen SchluBfolgerungen, Helidorf zu lokali-
• sleren. 

Topographische Lage Helidorfs (Karte 8) 
Wir nehmen an (s. 0.), daG Helidorfim alten Hessengau lag. In einer der bei

den Urkunden wird es zusammen mit Dautphe erwiihnt und in der anderen 
mit Tissenbach, GoGfelden und Bottenhorn. Weil riiumlich nahe beieinander 
liegende Schenkungen, wie wir oben feststellen, oft als Gruppe zusammenge
faBt erwiihnt wurden, kann man das auch in diesem Falle annehmen. Helidorf 
wiire dann in der Nachbarschaftjener Orte zu suchen, niimlich im Perfgau mit 
seinen Marken Breidenbach und Dautphe, in der Mark GoBfelden, in der 
Mark Bottenhom, sowie irn siidlichen Edergau. In diesem Raum finden wir 
wiihrend der Karolingerzeit Lorscher und Fuldaer Klosterbesitz. Wo er nicht 
direkt erwiihnt wird, kann er jedoch als solcher erschlossen werden: 
- Bottenhorn: v. Liitzelkolbe<Domstift Worms<Lorsch und Fulda 28 

- Breidenbach: Domstift Worrns <Lorsch" 
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- Dautphe: Lorsch 
- GoBfelden : Fulda 
_ Hesselbach: Fulda 30 

- Hiilshof: KI. Altenberg<Nassau<Domstift Worms<Lorsch und Fulda 31 

- Kleingladenbacb : Domstift Worms < Lorsch 32 

_ Laasphe: Fulda 33 

_ Laisa: Fulda 34 

_ Mandeln: Lorsch 3l 

_ Raumland : Fulda 36 

- Tissenbach: Fulda 
_ WoUmar: Lorsch 37 

N a m e nsah n li c h k eit 
Im besagten Gebiet finden wir keinen Flurnamen, der einen Hinweis geben 

ktinnte auf die Lage Helidorfs. Es ware aber denkbar, daB sich der Name der 
gesuchten Siedlung hinter einem anderen, noch gebrauchlichen Ortsnamen 
verbirgt. Das wiirde bedeuten, daB Helidorjnie zur totalen Wiistung wurde. 

Die obige Ortsnamenliste der Schenkungen an die Kltister Lorsch und Ful
da enthalt einen Namen, der rein morphologisch Ahnlichkeit mit Helidorjauf
weist, namlich Hiilshof. 
Hier tretTen auch aUe Kriterien, die flir Helidorj gelten, zu: 

- Hiilshof liegt im alten Hessengau; 
- der spate re Altenberger Klosterbesitz in Hiilshof laBt sich als urspriinglich 

Lorscher und Fuldaer Klosterbesitz erschlieBen; 
- Hiilshof liegt in der Nacbbarschaft von Dautphe, Tissenbach, GoBfelden 

und Bottenhorn (Wetrehen) ; 
- der Name Hiilshorabnelt dem Namen Helidorf, wie im folgenden Abschnitt 

zu sehen ist, und hat dieselbe Bedeutung. 
Aufgrund dieser Untersuchung kann man Helidorj mit Hiilsdorf identifi-

• zleren. 

* * * 
In den folgenden Abschnitten soli diese Hypothese weiter erhartet werden. 

Herkuoft uod Bedeutuog der Siedluogsoamen Helidorf uod Hiilsbof 

Vertiffentlichte Deutungen 
H el ido rf: nach Ftirstemann: Das Bestimmwort wird hier von Hel abgelei
tet. Gesamtbedeutung: "Dorf, das im Wald liegt ?" Altnordisch hel!; gotisch 
halja; altsachsisch hellia ; ahd. hella "die Unterwelt", bedeutet urspriinglicb 
"Versteck" (im Wald ?) 38. 

H ii Ish 0 f: nach Ftirstemann : Das Bestimmwort wird bier von Hulis abgelei
tet. Gesamtbedeutung: "Hof, der mit Mausedorn umhegt ist". Ahd. hulis, m. 
der Mausedorn; andd. hulis, die Mistel ; mhd. huls; nnd. hU/se, f. (ilex aquifo
lium) ; ags. holegn, m] franz. houx; ndd. hurlebusch; uelsdorn (Altmark); hul
senbusch (Pommern) 9. Nach Sturmfels: Hiilshof(bei Bottenhorn), 1284 Huls 
-, 1304 Hulisbach, 1268 ze den Hulesho/en, Hulshoven = "zu den Htifen des 
Hulo". (- der Hohle, Diirre)'o. 
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Neue Deutungen 

Alle drei Hypothesen erscheinen mir nicht ganz tiberzeugend. Deshalb soli 
bier eine neue Deutung versucht werden. 
H el i d 0 rf : Helitorph (ahd.)<HeltidorJ~ HiilzdorJ(Geholz, Wald). Heliist aus 
Helti verschliffen ". 

Die eigentliche Bedeutung des Wortes HelidorJist : "Walddorf", oder "Dorf 
im Geholz" (vg!.: Holzhausen = Hiluser im Geholz). 
Dazu ordnen sich folgende Beispiele 42 : 

- Hylibecce (1161); Hiltbece (1126); Hilbeck (bei Werl) = Holzbach 43 

- Hilserod (877/961) (Dep. Pas de Calais) = Geholzrodung 44 

- Hildolves (12. lahrhundert); Holies (im Wienerwald) = Geholz" 
- Hiltesheim (817); Hiltzheim (824); Hilsenheim (bei Schlettstadt) = Holz-

heim 46 

- Helissem (heute Htils, Kreis Kempen) = Holz, GeMlz" 
- Hilisesgrove (10. lahrhundert) = Tal am Hils i grove = Tal; Hils = Geholz = 

bewaldeter Bergzug im Kreis Holzminden 4 

- Hileresbach (8. lahrhundert), heute Hilsbach (bei Sinsheim)" 

Htilshof s.: 
Hulsbahc (1284) 
Halespecher marca (1304) 
Hulisbach (1304) 
Hultzpaeh (1344) 
Hulzbaeh (1354), hoib (HoO 
Holspach (1397) 
HOlspaeh (1398) 
HulshoJ (1605) "Dorf" 
Huljj HoJT(1630) 
HilzhoJ (1764) 51 

Die Bedeutung des Namens ist obne Zweifel "Holzbach", im Sinne von: Bach, 
Dorf oder Hof im Geholz (Wald). Das gleiche gilt auch fUr die benachbarten 
Hohen "Hilseberg" und "Htilsberg". 

Verwandte Beispiele 52: 

- Huleshuson (11. lahrhundert), heute Holthausen (bei Dtisseldor0 53 

- Hulshove (1150), heute Htilshof in Roxel (bei Mtinster) " 
- Hulsoph (12. lahrbundert), "Zur Htilsen" in Everswinkel (bei WarendorO " 
- Hulisbae (873), in Falminne pg. Stavelot-Malmedy" 
- Hulsbeeea (1156), heute Hulsbeek, bei Geet-Betz (Provinz Brabant, Bel-

gien)" 

IdentiflZierung des Namens Helidorf mit dem Namen HUlshoC 

Wie wir feststellen konnten, sind die Bedeutungen be id er Bestimmworter 
gleich : Heli = Huls = GehOlz (Wald). Verwirrend erscheint, daB sich die 
Grundworter im Laufe der 1200 lahre seit der Erstnennung HelidorJs mehrfach 
geilndert haben: -dorf, -bach und -hof. Doch es ist mehrfach belegt, daB sich 
nach Wtistungsvorgilngen oder Wiederbesiedlungen das Grundwort ilndem 
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konnte. War z. B ein Gehoft als Zeuf,ensiedlung iibrig geblieben, so konnte 
sich daraus -,dort" in -, hot" andern '. 

Zusammenfassend kann man sagen, daB der Name Helidorf im Bestimm
teil identisch ist mit dem Namen Hiilshof. 

Das Grundwort -dorf deutet auf frankische Staatskolonisation hin. Bei
spiele fUr solche Siedlungen in der Nachbarschaft von Hiilshof sind: 

Allendorf, + Berendorfund Friedensdorf'9. 

Zein.rel : 
Namenversionen im Verlaufe van 13 lahrhunderten. 

1900 - Hti)shof 
1800 - HUlshof 

Hilzho/ 
1700 -

Hu fP HojJ 
1600 - Hubhof 
1500 -
1400 - Hiilzpach. Ho/spach 

Hu/zbach, Hultzpach 
1300 - Hulisbach , Ha/~sp~cher mareD, Hulsbahc 
1200 -
1100-
1000 -
900 -

He/idor/I! 
800 - Helitorph 
700 -

I Altenberger KJoslerbesilZ 

} Lorscher und Fuldaer Klosterbesitz 

Der hislorische Hinlergrund 
Die Rupertiner hatten sich im Lahngebiet niedergelassen und stand en als 

lothringische Hochadelige im Dienste des Karolingerreiches. Ihre Macht 
bezogen sie von ihrer Stellung als Grafen mil Reichsgul. Hervorgelrelen sind 
sie als Stifter der Reichsklosler Lorsch und Fulda, und dann als Schenker 
vielere Giiler an dieselben 60. 

Die ebenfalls lolhringischen Konradiner sind die Nachfolger der Ruperti
ner". Wir finden sie als Vogle der Lorscher und Fuldaer Besilzungen im 
Lahngebiel. Ein Teil dieser Giiter ging in die Hande der Konradiner iiber. 
Diese verwendelen die Besilztiimer zur Ausstattung des konradinischen Wal
purgisstiftes in Weilburg 6'. Nach der Konfiskalion duch das Reich 993 
schenkle Kaiser Otto Ill. den gesamlen Konradinerbesitz an das Domslift 
Worms, und damit auch den ehemaligen Lorscher und Fuldaer Vogleibesitz 
mit dem Perfgau einschlieBlich der Mark Dautphe 6'. 

Seit 955 besaBen die Grafen Werner von Neckarau-Griiningen-Maden Vo~
leirechle im Perfgau . 1103 war GrafWerner IV. Vogl des Domstiftes Worms . 
Dano erfolgle die Belehnuog der Grafen von Nassau mit der Vogtei iiber den 
wormsischen Besitz in Hessen durch die Landgrafen als Gisooenerben, und 
damil indirekten Erben des Grafen Werner IV., des lelzlen Vogts iiber den 
gesamten worrnsischen Besitz in Hessen 6S. Diesen Vogteirecbten verdankt 
das Haus Nassau seine groBlen Besitzliimer, namentlich Rechte im Breiden
bacher Grund und der Mark Daulphe 66 • 
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Rechts- und GUterabtretungen an das Kloster Altenberg 67 

(Karte 9) 

1284 schenkte Ritter Kraft von Hatzfeld seine GUter zu HUlshof an das Klo
ster Altenberg. Die Herren von Hatzfeld waren namlich Vasallen der Grafen 
Werner, die seit 955 mit Wormser Vogteirechten auch den Perfgau besaBen. 
Daraus laBt sich ehemaliger Besitz des Reichsklosters Lorsch erschlieBen ". 

1302 verauBerte Konrad, gen. Monch, Rechte zu HUlshof an das Kloster 
Altenberg. Konrad ist wegen seines Namens moglicherweise als SproB des 
Geschlechtes der Konradiner und dam it als Besitzer in Hiilshof anzusprechen. 
Dieser Besitz konnte evtl. auf das Kloster Lorsch zuriickgefuhrt werden. 

1304 verkauften Hermann und Heinrich von Werdorf und deren Schwester, 
Heinrich Holzhausen und Sohn, Konrad Weinknecht und dessen Soh ne, 
Rudolf von Weidbach, Heinrich von RoBbach und Heinrich Bottenhorn 
5 Lander in Holz, Wiesen und Acker in der Gemarkung HUlshof an das Kloster 
Altenberg. In Werdorf, Holzhausen, Weidbach, RoBbach und Bottenhorn las
sen si ch Besitzungen des Reichsklosters Fulda erschlieBen 6'. 

1340 verzichteten die v. Dernbach aufihren GUterbesitz in Hiilshofzugun
sten des Klosters A1tenberg. Der Besitz derer von Dernbach in Hiilshof geht 
wahrscheinlich auf Nassauer Rechte, und diese auf gisonische und wormsi
sche Rechte im spateren Obergericht G1adenbach zuriick 70. 

1354 verkaufte Ruprecht von Rachelshausen dem Kloster Altenberg sein 
Gut zu HUlshof. Die von Rachelshausen besaBen Zehntrechte im gesamten 
Dekanat Gladenbach. Sie waren verlehnt an die Beyer von Michelbach, die 
Verbindungen zum Domstift Worms hatten ". 

1354 vermachte die Kirche zu Romershausen gegenjahrlichen Zins ihr Gut 
zu Hiilshof dem Kloster Altenberg. Dieser Besitz konnte auf Nassauer bzw. 
Wormser Rechten beruhen n 

1397 verkaufte Ludwig von Hartenrod sein Gut zu Hiilshof dem Kloster 
A1tenberg. Im spateren Obergericht Gladenbach, mit dem Gerichtsort Har
tenrod, gab es bemerkenswert viele Familien, die enge Bindungen zum Dom
stift Worms hatten. rhnen dUrfen wir auch Ludwig von Hartenrod zuordnen "-

In alien obigen Fallen wird deutlich, daB die Rechte in HUlshof, Uber das 
Domstift Worms, auf altere Lorscher und Fuldaer Rechte zuriickgefuhrt wer
den konnen. Das spricht fUr die Hypothese, daB Helidoif identisch ist mit 
HUlshor. 

Wie wir sehen konnten, versuchte das Kloster Altenberg systematisch, den 
ehemaligen Besitz des Domstiftes Worms, hier insbesondere denjenigen in 
HUlshofzu erwerben. Hinter diesen Bestrebungen konnte man die Grafen von 
Solms vermuten, die fUr eine reiche Ausstattung des in ihrem Territorium 
gelegenen Klosters sorgten. Hier spielt wohl auch die gUnslige geographische 
Nahe der BesitztUmer zu Altenberg eine wichtige Rolle. 

Die Zehntrechte in HUlshof" 

Die Zehntrechte in Hiilshofwaren bis 1420 falkensteinisch. Sie gehen auf 
Wormser Lehen zurtick! 70 

Danach wurden sie virneburgische Lehen derer von Bicken. Als Aftervasal
len erschienen zuerst die Rode (1344). Seit vor 1417 wurden die von Dernbach 
damit belehnt. 1518 waren sie landgrafliche Lehen des Philipp Rode. 
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Diefenbach 75 bringt die Aftervasallen Rode mit den Landgrafen von Thlirin
gen zllsammen, die 3uch Lehen des Bistums Worms besaBen. 

Die .. eitere historische Entwicklung 76 

Durch die Reformation wurde der AlIenberger Klosterbesitz in Hlilshof 
sakularisiert. 1536 war der Hiilshofim Besitz der Milchlinge. 1542 wurde er an 
die Landgrafen von Hessen kraft Naherrechts abgetreten. 1543 und 1577 war er 
landgrafliches Lehen des Daniel Lynker und 1630 landgriifliches Erblehen des 
Andreas Mattaius und des Henrich Riemenschneider. 

Von 1605 bis 1926 gehorte Hiilshof in geistlicher Hinsicht zur Pfarrei Har
temod. Seitdem wurde es vom Bottenhorner Pfarrer betreut. 1933 wurde es 
offiziell in Bottenhom eingepfarrt. 

Bis 1974 war Hiilshof selbstandige politische Gemeinde im ehemaligen 
Landkreis Biedenkopf. Seit der Verwaltungsreform von 1974 ist Hiilshof ein 
Ortsteil von Bad Endbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf. 

Die Identiflzierung Helidorfs mit HUlshoC 
Nach den Texten der Lorscher Urkunde von 791 und der Fuldaer Urkunde 

des 9. lahrhunderts lag Helidorf im a1ten Hessengau. Auch Hiilshof liegt 
innerhalb der Grenzen des alten Hessengaues. 

Der Name Helidorfbedeutet .Holzdorf" (Geholze, Wald; verg!. Holzhau
sen). Auch der Name Hiilsbach (heute Hiilshof) bedeutet .Holzbach·. Beide 
Namen, Helidorf und Hiilshof, sind im Bestimmwort gleich. Beide Male 
benennt es Objekte, die im Geh61z lagen, vielleicht in der marca in si/VG 77, 
einer waldreichen Zone im oberen Dautpheta!. Hier liegt auch Holzhausen. 
Mehrere Gliter in Helidorf waren im Besitz der Reichskloster Lorsch und 
Fulda. Auch in Hlilshof lassen sich einige Rechte und Guter auf Besitz des 
Wormser Domstiftes, und damit auf Lorscher und Fuldaer Klosterbesitz 
zuriickftihren. 

Helidorfwird 791 zusammen mit Dautphe, und im 9. lahrhundert mit Dau
senbach, GoBfelden und Bottenhorn erwiihnt. Hiilshof liegt in der Nachbar
schaft dieser Orte. Gemeinsam erwiihnte Siedlungen liegen meist auch nahe 
beieinander. 

Durch diese Anzahl von Indizien muBte die Identitiit Helidorfs mit Hlilshof 
hinreichend nachgewiesen sein. 

Zusammenfassung 
Helidorf(= Dorfim Geholz) wurde im Zuge der friinkischen Staatskolonisa

tion des 8. lahrhunderts im alten Hessengau gegrundet. Im labre 791 (Erst
erwiihnung) wurde von den dortigen Grundbesitzem, den Rupertinern, eine 
Schenkung in Helidorf an die von ihren Vorfahren mitbegrundete Abtei 
Lorsch gemacht. Im 9. lahrhundert erfolgte eine Schenkung in Helidorfan die 
Abtei Fulda. Als Vogte der Lorscher und Fuldaer Besitzungen folgten spater 
die Konradiner, ein Lothringisches Hochadelsgeschlecht wie die Rupertiner. 
Einen Teil des Klosterbesitzes, die Huben (= Knechtsguter), konnten die Kon
radiner, in ihrer Eigenschaft als Klostervogte, in ihre Hande bringen. Sie ver
wendeten ihn zur Ausstattung des von ihnen gegriindeten Walpurgisstiftes in 
Weilburg. 
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Nach der Konfiskation durch das Reich 993 schenkte Kaiser Otto Ill. den 
gesamten Konradinerbesitz an das Domstift Worms, und damit auch den ehe
maligen Lorscher und Fuldaer Vogteibesitz in Helidorf. 

1103 war GrafWerner IV. von Neckarau-Grtiningen-Maden Vogt des gesam
ten Domstiftes Worms, und damit auch tiber den Wormser Klosterbesitz in 
Helidorf. Danach erfolgte die Belehnung der Grafen von Nassau mit der Vogtei 
tiber den wormsischen Besitz in Hessen durch die Landgrafen, als Gisonen
erben (Reichsgut!) und damit indirekten Erben GrafWerners IV., des letzten 
Vogts tiber den gesamten wormsischen Besitz in Hessen. Diesen Vogteirech
ten verdankte das Haus Nassau seine griiBten Besitzttimer, namentlich Rechte 
im Breidenbacher Grund, in der Mark Dautphe, und damit auch in Helidorf. 

Erst 1284, also etwa 400 Jahre nach der letzten urkundlichen Erwahnung 
Helidotfs im 9. Jahrhundert, tauchte der Ortsname in ahnlicher Form und mit 
der gleichen Bedeutung im Bestimmteil wieder auf als Hulsbahc (= Bach im 
Gehiilz). Aus der Erwahnung als hoib (Hot) (1354) laBt sich schlieBen, daB 
Hulzbach damals partielle Ortswtistung war. 

Im 13. und 14. Jahrhundert gab es mehrere Besitzer in Hulsbach. Ihre Rechle 
und Besitztumer lassen sich auf Nassauer Vogteirechte zurtickfuhren. Zwi
schen 1284 und 1397 verauBerten sie diese an das Reichsklosler AIlenberg. 
Die Besitzer stammten, bis auf die Herrn von Hatzfeld, aus den benachbaren 
Diirfern. 

Die Zehnlrechte in Htilsbach waren bis 1420 falkensteinisch, danach virne
burgisch, und weiterverlehnt an die von Sicken, dann an die von Dernbach. 
Aftervasallen waren 1518 die Rode. Auch diese Zehnlrechle gehen auf Nas
sauer bzw. Wormser Rechte zurtick. 

1536 wurde der KJosterbesilz in Htilsbach im Zuge der Reformation sakula
risiert und kam an das Geschlecht der Milchlinge. 1542 wurde haft Naher
rechts das Besitztum an die Landgrafen von Hessen abgelrelen. 1543 und 1577 
war Htilsbach landgriifliches Lehen des Daniel Lynker. 1605 taucht erstmals 
der Ortsname in der heuligen Form auf, namlich Htilshof. Die Erwahnung als 
.Dort" laBI auf ein Anwachsen der Siedlung schlieBen. Seit jenem Jahr ge
hiirte Htilshofin geistlichen Angelegenheiten zur Pfarrei Hartenrod. 1630wur
de es landgriifliches Erblehen des Andreas Mattaius und des Henrich Riemen
schneider. Seil 1926 wurde Htilshof von der Pfarrei Bottenhorn belreul und 
1933 dort eingepfarrt. Htilshofwar bis 1974 selbstiindige politische Gemeinde 
im ehemaligen LandkreisBiedenkopf. Seit der Verwaltungsreform 1974 wurde 
es Ortsteil von Bad Endbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf. 
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AbkUrzungen : 

ags. 
ahd . 
aodd . 
Dep. 
r. 
franz. 
gen . 
GI 
KB 
LDK 
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= angeisachsiscb 
= althochdeutsch 
= altniederdeutsch 
= Departement 
= feminin 
= franzosisch 
= genanDt 
= Landkreis GieBen 
= Landkreis Waideck-Frankenberg 
= Lahn-Dill-Kreis 

LM 
m. 
mhd. 
MR 
N 
ndd . 
nnd . 
pg. 
ROD 
VB 

= Landkreis Limburg-Weilburg 
= maskulin 
- mittelhochdeutscb 
= Landkreis Marburg-Bi edenko pf 
= Norden 
= niederdeutsch 
- neuniederdeutsch 
- pagus (Iat.) = Gau 
= Rhein-Taunus-Kreis 
- Vogelsbergkreis 
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