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Herbort von Fritzlar 

Von Friedrich Neumann 

Wer die Gesmimte der deutsmen Dichtung aus weitem Abstand betrachtet, dem 
durften sim zwei T atsamen herausheben. Die erste T atsame: Deutsmspramige 
Dimtung, die sc:hrifttlimlic:h ist, gibt es in einiger Dirote und in zusammenhangen
der Folge erst seit dem spateren 12. lahrhundert, also erst seit den }ahren, die man 
sich im Blick auf die allgemeine Geschidtte durch die Wirkungszeit Friedridt Barba
rossas festlegen kann. Dieser literarismen Zeitwende geht allerdings ein }ahrhun
dert versmiedenartiger Ansatze voraus. Dagegen ist das, was im karolingischen 9. 
lahrhundert hie und da auf das Pergament kommt, ein erstes Regen, van dem nichts 
unmittelbar in die Zukunft flieBt. Die zweite Tatsame: Dos Aufbllihen literarischer 
Schopfungen ist bis in das 18. lahrhundert, ja mit Einsdtrankung bis in das frUhe 
19. }ahrhundert innerhalb des deutsmen Spramgebietes weitgehend auf bestimmte 
Sprac:hraume versammelt. Erst die Entwicklungen des 19. lahrhunderts fUbren in 
ausgleichende Verhaltnisse. 

Geht man von diesen Gegebenheiten an die streng althessische Welt heran, so 
kann man ohne Obertreibung sagen, daB der althessisme Raum nimt zu den Ge
bieten gehort, die in der Gesc:hichte der deutschen Dichtung Iiterarisme Hauptfelder 
gewesen sind. Kurz sei gegen jedes MiBverstandnis umrissen, was hier unter dem 
Althessischen verstanden wird. Man erinnere sidl daran, daB der Name der Hessen 
erst im fruhen 8. lahrhundert mit der Missionstatigkeit des Angelsamsen Wynfrith" 
Bonifatius in unserer Oberlieferung ersmeint. Wir brauchen deshalb nimt den 
Begriff des Althessismen auf den Hessengau der damaligen Zeit einzusmranken, 
der sein Kerngebiet an der unteren Eder hat. Wir kennen fur unseren Zweck 
von Beginn an den Oberlahngau und den Rhenbezirk des Grabfeldgaues in den 
althesshnen Raum hineinnebmen. Nur den ausgesprochen r.heinfrankismen Be
reich vom Mainzismen her mainaufwarts bis an den Spessart heran, uod zwar 
unter EinschluB der Wetterau, - diesen Bereim mUssen wir drauBen halten, wenn 
wir an das VerhaItnis denken, das die streng a1thessismen landsmaften im Gang 
der deutsmen Gesmichte zur Dichtung und smenen Literatur gehabt haben. 

Wir stellen uns nunmehr die Frage: Wann und wo konnen wir zum ersten Mal 
Dimtung fassen , fUr die einwandfrei einer, der Hesse im Sinne des streng Althessi
smen ist, als Smaffeoder verantwortlich zeimnet? Ratsam wird se in, vor jeder Eror
terung dieser Frage das Fulda der Karolingerzeit abzusondern. Das Fuldaer Kloster 
hat zwar damaIs viel zu bedeuten; es ist besonders in der ersten HaIfte des 9. lahr
hunderts - solange der Mainzer Hraban dart als lehrer und Abt wirkt - nahezu 
der geistige Vorort des fdinkismen Ostreidtes, aber streng Hessismes laSt sidt in 
diesem Fulda nimt erkennen. 1 Fulda wird im lahre 744 van dem Bonifatiussmuler 

I Zu ditlem Fulda verwehe id! auf E. S e h r IS d e r I Vortr3i:: Fuldu IIterari lme Bedeutulli: im Zeitalter 
del Karollniel, Fuldau GbH. 28 (1936) n If. 
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Sturmi auBerhalb des eigentlicnen Hessengaues hegrundet. Sturmi kommt aus dem 
noch JUDgeD Fritzlarer Kloster uod damit aus dem hessismen Kerngebiet. Aber er ist 
von Geburt ein Baier. Wie lebhaft das Iiterarische Fulda nam dem Sliden sieht. 
zeigt sich sinnfallig darin, daB sich das literarische Klosterdeutsdt unter Hraban in 
seiner Lautung nach dem Ostfrankismen Wiirzburgs hinwendet. Und auf dem Nord
weg bleiben auch Dam dem Tode von Bonifatius die angelsamsischen Einfliisse eine 
Macht. Nebenbei sei angemerkt, daB die damalige Hessenspracne, darin mit der 
Sprame der benachbarten Nordthiiringer zusammengehend. im lautstand nom remt 
niederdeutsch geklungen haben wird. Schon deshalb mu6te sie ungeeignet sein, def 
literarismen Klostersprache des groBfrankism-karolingismen Fulda zur lautlimen 
Unterlage zu dienen. Urn den zeitlim ersten Poeten zu erreimen. dessen streng hes
sisme Herkunft nimt im Nebel der Vermutungen steht. holen wir etwas weiter aus. 
Ein Umweg kann der beste Weg zum Ziele sein. 

Bald nam der Mitte des 12. Jahrbunderts setzen im romanism-franzosismen 
Sprambereicb literarisme GroBerzahlungen ein, die aus kunstlerisdtem Wollen in 
versgebundener GeseUsdtaftssprame bewegtes Leben darstellen. Nach den tieferen 
Anlassen haben wir hier nicht zu fragen. Uns braucben vielmehr fur unser Ziel nur 
Verserzahlungen kurz zu besdtaftigen. die griemisch.-romische Sagenwelt wie eine 
gegenwartige Vergangenheit in das gesellschaftlime Dasein des ;1.2. Jahrhunderts 
hinuberspielen!. Da dichtet nam dem Jahre 1160. aber nom vor dem Jahre 1170. 
Ben 0 i t deS t e . - M a u r e aus der T ouraine fur den anglononnannismen Hof 
seine "Historie Trojas" (Histoire de Troie) . Das Grundgewebe liefert ihm die spat
romisme Historia de excidio Troiae. in der eine griemism erdidttete Chronik weiter
gereidtt wird. die sich als Beridtt des bei den Trojanern stehenden Phrygiers D are 5 

ausgibt. Gegen SchluB benutzt er zur Stoffmehrung die gleichfalls spatromismen 
.. Tagebudter des trojanismen Krieges" (Ephemerida belli Troianl). die verkurzende 
Wiedergabe einer griedtischen Scheinmronik, die sidt den Kreter D j k t y s als den 
Beridtterstatter der griemischen Seite aussucht. DaB Dares vom trojanischen Stand
ort aus sieht. madtt ihn besonders genehm. Denn nicnt nur die Romer. aum die 
Franken wollten von den T rojanern abstammen. Durch den Plauderer Ben 0 i t wird 
die Sage vom trojanisdten Krieg im Zuge des MogIidten in einen Gesellschaftsroman 
umgewandelt. Vielleicht zur gleichen Zeit und vielleidtt auch in Fuhlung mit Benoit 
dichtet ein Unbekannter aus dem Romepos V erg i I s heraus den Roman d'Eneas. 
Ein Werk gekonnter Rede und dom wie die Trojahistorie Benoits ein Werk von 
mittlerem Rang. Hier war es leichter. die ritterIiche GeselIsdtaft in eine vertraute 
Seelenwelt einzufUhren. Die unselige Minne der Dido und die zweiseitige Minne. 
die Aeneas und Lavinia verbindet, schufen die anziehenden Spannungsfelder im Ab
lauf der Gesmehnisse. Die Fahrt des Aeneas in die UnterweIt konnte an eine Hollen
fahrt erinnern. 

Den franzosismen Aeneasroman greift urn das Jabr 1170 der Niederfranke H e i n
r i c h (rimtiger: Hen r i k) v 0 n Vel d eke auf. der im damaligen Herzogtum 
Niederlothringen unweit Maastrimt geboren ist und in seiner von ihm gesmaf-

! Fur du foleende vel. man zur Ere iinzune der Llteraturee.mimten : Ph. A. Be c: le. e r : Der eepaarte Adlt
Iilbu In der lranzOlildlen Dldltung, Abhh. der phil .• hht. KI. der la:dI •. Abd. d. Win. oil Nr. 1. S. 46 H. 
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fenen Literatursprame nam dem Rheinland hinuberdenkt. Se in Verswerk, die 
.. Eneide", gilt in der folgenden lahrhundertwende der Iiterarism ansprumsvollen 
ritterlimen Gesellsmaft als das Meisterbum, mit dem remt eigentlim die erzahlende 
Kunst deutsmer Sprame beginnt. Die Welt wird hier mit sinnenhafter Frisme erfaBt. 
Das Erlebnis der Minne. das erregende Grundgefiihl dieses neuen Dimtens, hebt 
Mann und Frau in eine hehere BewuBtheit. Gepflegte Sprache durchklingt ausge~ 
wogene Verse und sorgsam aufeinander abgestimrnte Reirnklange. Die "Eneide" 
hat nam Epilogversen, die wahrsmeinHch erst von einem unterricb.teten Bearbeiter 
eingeriickt sind, ein merkwiirdiges Smicksal gehabt3• Urkundlicb. liegt fest , daB Land
graf Ludwig Ill. der Fromme von Thuringen (1172- 1190) sich im Fruhjahr 1174 
in Aamen bei Barbarossa aufhalt. begleitet von seinem Bruder Heinrim Raspe 111., 
dem die hessischen und wohl aum die niederrheinismen Besitzungen der Thiiringer 
zugefallen waren·. Damals wird sim Ludwig mit Margarete von Cleve vermahlt 
haben. Die Epilogverse sagen, Veldeke habe in jener Zeit den Aeneasroman zum 
greSten Teil eingedeutscht gehabt. Aber wahrend der Hochzeitstage in Kleve sei 
sein Buch vom Grafe" Heinrim entwendet und nach Thiiringen gesandt worden. 
Erst neun lahre spater habe Veldeke den entwendeten Text beim Pfalzgrafen Her~ 
mann auf der Neuenburg an der Unstrut erganzt. Er sei darin auch dem Grafen 
Friedridt dienstbar gewesen. Veldeke ist demnach wahrscheinlich i01 lahre 11 8 3 nac:h 
Thiiringen gekommen. Von dort hat seine "Eneide" in einer thiiringischen Fassung 
ihren Weg gernacht. Veldekes Genner war Hermann, der jungste Bruder und spa~ 
tere Nadtfolger des Landgrafen Ludwig, der 1181 die Pfalzgrafschaft Sachsen tiber
nommen hatte. Heinrich Raspe Ill., der etwa 1174 den niederrheinischen Dichter 
so peinlidt gesdtadigt hatte, war 1180 in jungen lahren oh ne Erben gestorben. so 
daB der hessisme und niederrheinisme Besitz der Thuringer nunmehr wohl von Lud~ 
wig selbst verwaltet wurde. Als Genner Veldekes wird neben dem Pfalzgrafen Her
mann der Graf Friedrich genannt, der Bruder Ludwigs. der ihm im Lebensalter folgte. 
Friedrich erscheint 1171 und 1175 als Probst des Mainzer Stephansstifts. Er gibt fruh 
den Klerikerstand auf und heiratet in die hessisme Familie der Grafen von Ziegen
hain~. Wer wi11. mag sich vorstellen, daB Veldeke wahrend seines Thiiringer Aufent
halts auch in Ziegenhain gewesen ist. 

Wir sind so weit, urn den Mann zu nennen. der als erster Althesse dichtend mit 
seinem Namen hervortritt und uns zugleidt seine Herkunft in der Sprache zeigt : 
Her b 0 r t v 0 n F r i t z I a r, der das " Lie d v 0 n T r 0 j e .. erzahlt ll• Das Werk 

, V,I. Tb. F r lu I • u. Gabrltle S c: h ie b : Drei Vtldeku tudlen. Abbh. dtt Oeutfdten Akad. d. Will .• 
Phll.· hb t. KI. Jr . 1947 Nr. oS (endt. 1949) ) 1 Ef. 

I V, I. Tb . K n 0 ( h e u h :11 U e r : Gesdtidtte Tbilrinl tll. :wt Zelt de. e"ten Land, ra(rnhaulu 10}9-U 47 
(1111) 179 t. :wm follenden audt 19S f. 

I Obef den Grafen Frledridt vI I. vor :11l1 t m E. Se h r 6 d e r: Dtt Epllol der Euelde. ZOA 47 ( 1904) 29) Ef. 
Sdtr6der erwl,t. daB Frledrldt im Spi tjahr nu au. dem Kleri h,.t:llnde aUIIumieden .el. ah Konrad vnn 
Wittehbadt nam dem Todt des TbUrluIen Chri. tian von Budt erneu t En bhdtof von Main: wurde. Wohl dodt 
ein zu . piur An At: Hl r dlueu Sdtrltt Frledrim •. 

• Eine wirklime Au"abe du Wt rku lehh (/). Mau muB lid\ mlt elnem Abdrudc del Heldclbera:e r H,. htHtn: 
Herbort' . von Frlt.l'r lIet von Troye. hrl" von G. Karl Fr o m m ann . Bib!. der I U. deuumen National· 
literltur S (1137) mlt wertvo1Jen Anmerkuna:en G. F. Bt nedce •. _ ZUl lI tc ratur VII. G. Eh r I. m ann; 
Gumlm te dtr deuu men litera tur biJ zum AUlgana: des Mlt telalterl, 2. Tell . 11 . 1 (1937) § 16; H. M e n · 
ha r d t : Die deutube Llteutur del Mitttlalten . Verfau erlcxlkon 2 (191 6) Sp. 409-4 11 ; E. S c: h r IS d t r : 
HeUenl ADlell In dtr deuUmen literatur dt l Mlttelalter. und d .. Werk des Herbolt von Frlu lar, Kau elel 
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hat keine rdene. dazu eine engbegrenzte Uberlieferung, was gegen hreite Wirkung 
spricht. Die einzige vollstandige Handschrift. die in Heidelberg liegt, wurde 133 3 zu 
Wiirzburg irn Auftrag des Ritters vom Deutschen Orden Wilhelm von Kirweiler ge· 
schrieben, dee einer elsiissischen Familie entstammte. WiT haben auBerdem die wenig 
alteren Brumstiicke zweier rheinfrankischer Handschriften. In der Heidelherger 
Handsduift folgt Veldekes Eneide. doch erst nam dem auf Herborts Werk bezo· 
genen Nachwort des Kirweilers, so daB von dieser Handsdtrift aus eioe alte Ver· 
bindung der heiden Werke nimt erweishar ist. obwohl der Schreiher des "Liedes von 
Troje" auch den letzten Teil der "Eneide" geschrieben hat. Doch zu Herhort selhstl 
Kurz sei zunachst herangeholt, was er selbst von sich sagt. 

Herbort erklart in einem knappen Nachwort (Vers 18449- 58), er sei ein gelarter 
sdtUlere, dessen Dichten an sich keine Beachtung verdiene. Doch wiinsche er .lOer· 
kannt zu haben, daB er die Dichtersmar vermehren wolle. Man hat mit Remt diese 
Stelle und den Anfang der Einleitung (Vers 1---46) zusammengenommen7• Dort gibt 
Herbort als Kennzeimen eines "Meisters" an, daB er seine Kunst ohne die Ver
messenheit, die der "Ungelehrte" zeige. in seiner Gewalt habe. Er redmet sich zu 
den "Jiingeren", damit zu den Lehrlingen. Aber er lerne im Lehren, als einer. der 
durch FleiB gelehrt sei. All dies sind eigen gepragte Wendungen der Bescheidenheit, 
wie sie die Zeit schatzt. Immerhin darf man Herbort als einen nom verh5.ltnismaBig 
jugendlichen cIericu5 ansprechen, was nodt nidtts uber seine Tatigkeit oder stan
disdte Herkunft aussagt. In der Fritzlarer Stiftsscnule mag er zunachst ausgebildet 
sein. DaB er in Paris studiert hat. ist wahrscheinlich und hilft seine Kenntnisse des 
Franzosischen erkIa.ren. 

In der Einleitung teilt sodann Herbort (Vers 47-98) mit. er folge einem welsch
franzosiscnen Bume. dem die lateinische Fassung eines griechischen Grundtextes 
vorausgehe. So ist ihm der "Sturm von Troje U bisher in drei Sprachen mit ein- und 
demselben Sinn geschrieben. Er glaubt (und hat darin remt). daB er durdt die Ver
wendung der deutschen Sprache in dieser Folge der vierte ist. Er will seinen harten 
und tragen Sinn tummeln und geschmeidig machen. Der Landgraf Hermann von 
Thiiringen hat es ihm geheiBen. Das franzosisme Buch hat dem Landgrafen "der 
Graf von Leiningen" zugesandt. Altmodisch nennt Herbort seine Erzahlung von 
Tr6;e daz liet. 

Urn Herborts Angaben zu erhelIen. sei zunachst das Selbstverstandlkne ausge
spromen. daB Benoits Trojahistorie Herborts VorJage gewesen ist. Auch HiBt sich 
schnell hinzufiigen, daB Herbort in der Regierungszeit Hermanns (also zwischen dem 
Jahresende 1190 und dem Friihjahr 1217) irgendwann seine Verse gebaut haben 
muB. Aber konnen wir nimt durdt Herborts Mitteilungen weiterkommen? Hermanns 
altester Bruder Ludwig Ill. war Mitte Oktober 1190 auf der Riickfahrt vom Kreuz
zug auf Zypern gestorben, Weihnachten 1190 walen seine Gebeine in Reinhards
brunn. Soweit sich erkennen laBt, nahm Hermann nicht am Kreuzzug teil. Durch 

Vortrae- vom ::n. Januar 1939 ,.. Mitt. 1938/39, S. 40-·H. Femer seien genannt; E. Se h r od er; Zur Uber
liderung dei Herbort von Friu:lar. NadH. d. Gtl. d. Win. %u Gotline:en, Phil.·hiu. Kl. (1909) 92 H. und von 
demselben: Beitrige %ur Textkritik Herborts von Frit;:l~r, a. a. O. (1918) 72 H. 

r Ve:l. J. 5 c h w je t t r j n g : Die Demucsformel mittelhomdeuumer Dimttr, Abh. d. Ges. d. Win. 
GOttingtn. Phi I.-hilt. KI. N F 11, 3 (1921) 42 und besonden H. 
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Wad1Samkeit simerte er sim das thtiringism-hessische Ftirstentum, das formal unter 
der Gefahr stand, als erledigtes Reimslehn eingezogen zu werden. Man dad bei 
dieser Gesamtlage ausschlieBen, daB Herhort vor dem labre 1191 zu seinem Werke 
angeregt sein konne. Vom endenden Marz 1197 bis zum Frtibjahr 1198 war Her
mann auf Kreuzfahrt, T eilnehmer des von Heinrich VI. eingeleiteten Kreuzzugs. Der 
unruhige und beunruhigende, ftir uns schwer durdtschaubare Landgraf. der sich wie 
kaum ein Zweiter seiner Altersgenossen in dne eigensinnige FtirstenpoJitik stiirzte, 
starb im Frtihjahr 1217. langst krankelnd und mindestens im letzten lahre auch 
seelisch. verbraumt8. Man darE daher weiterhin ansetzen, daB Hermann sch.werlich 
nam dem lahre 1215 einen Dimter angeregt hat. Dazu nebme man, was Herbort 
liber seine Arbeitsweise im ProIog (Vers 37--40) ankUndigt. Seine Verse flieBen 
ihm nkilt smnell dahin. Er wird se in Ziel erreichen, wie oft zahlreiche Tropfen den 
Stein hohlen. Er war ein Arbeiter, der Sch.ritt fUr Sduitt v~rging. Seine franzosisme 
Vorlage ktirzte er mit ausw5hlenden Griffen, rund 30000 Verse Benoits setzte er in 
rond 18450 deutsche Verse urn. Gleichwohl wird er Iahre, nicht Monate gebraucht 
haben. 

Seine Vorlage war durch einen nicht naher hezeichneten Grafen von Leiningen, 
alsoeinen mittelrbeinischenFranken aus dem Gebietewestlich von Worms, an Hermann 
gekommen. Dad man die Annahme wagen, daB Graf Emicho Ill. von Leiningen die 
franzosische Handsduift dem ehrgeizigen Literaturfreund Hermann zugeleitet hat? 
Der Graf wurde im Iahre 1198 von der gegenstaufischen rheinisch-k51nischen Fiir
stengruppe abgesandt, urn den jungen Halbnormannen Otto IV .• den dritten Sohn 
Heinridts des Lowen, vom Hofe seines Oheims Richard Lowenherz zu holen'. Benoit 
hatte ehedem seine Vershistorie einer Konigin zugewandt und damit niemandem 
anders als der beriihmtesten Frau des 12. Iahrhunderts. der Eleonore von Poitou, 
die 1152 in zweiter Ehe Gemahlin Heinrichs n. von England und damit die ktinftige 
GroBmutter Ottos IV. wurde. Hermann trat. vom Kreuzzug zurilckgekehrt, recht 
schnell zum Welfen Otto und lenkte dam it in seine WankelpoIitik zwismen der 
staufismen und welfischen Gruppe ein. Bei der weIfismen Gruppe konnte er im 
namsten Iahrzehnt immer wieder die Grafen Emicho und Friedrim von Leiningen 
treHen. AIs das zweite lahrzehnt des 13. Iahrhunderts begann, fand er andere Be
ziehungen, die Tage Friedrichs n. bereiteten sich vor. Auf dem Ntirnberger Reichs
tag vom September des Iahres 1211 wurde sodann oHenbar, daB Hermann sich vom 
Welfen gelost batte. Beamtet man all dies, so bat es etwas Verlockendes, anzu
nehmeD, daB Hermann im Zuge seiner welfismen Politik zwischen den Iabren 1198 
und 1210 zu Benoits Trojahistorie kam. Denn gewiB konnte man den Landgrafen 
rnit einer von ihm gesumten Handschrift in gute Stirnmung bringen. So duden wir 
vorlaufig ins WahrsmeinIiche stellen, Herbort habe frilhestens an der Iahrhundert
wende, spatestens gegen das Iahr 1210 mit seinem Werke begonnen. Sdtwerlich im 
Niederhessismen, ja, sidterlich nicht im Niederhessischen, wahrsmeinlidt am Hofe 
zu Eisenam. 

I val. Th. K n 0 C hen h I U er. I. I. 0" S. III H. 
I VII. E. Win k e I m Inn: Philipp von Smwaben und OUo IV. von Braunlmwelr. 1 (U73) 74. Edward 

SdmSder hat Ilch obne rtnautre BerrOnduna fur den r:1eidt zu crwahnendcn Grdeo FrJtdrim von Leininren 
enuchleden. (ch kann hler nldu naber luf diese Frale ciDlehen. 
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Wir mlif3ten UDS nunmehr anzueignen suchen, was Herhort aus def ihm darge
hoteoen Historic gemacht hat. Das ware cin weiter Weg. So seien wenigstens Geriist
stiicke der Erzahlung in andeutenden Satzen festgelegt. 

In einundzwanzig Leseteilen. sogenannten "Distinctionen". wird die Historic ab
gesponnen. Sie beginnt mit einer Vorgeschknte, in def die trste Ursache fur Trojts 
Ende aufspringt. Konig Peleas, def dem Herzen Herborts widersteht, weil er keine 
triuwe hat. will seinen musterhaften Neffen Jason zu rode bringeD. Er reizt ihn. 
im fernen Colchis eioen Widder. dessen Fell golden ist, Zll gewinnen. Bei einer 
Zwisdtenlandung in Troje erregt sich HercuIes. deT mitziehr, uhtr das Verhalten des 
Konigs Laomedon. Dann erkampft sich Jason den Widder durch die Hilfe der schonen 
und klugen Medea. Die leidenschaftliche, den ganzen Mensmen ergreifende Minne 
zwischen Jason und Medea. die zu schnel1er Ehe fiihrt, wird das Kernsttick der -{or
geschichte. Hercules veranlaBt nam der Rtickkehr die erste Fahrt der Griemen gegen 
T roje. Laomedon erkennt die Gegner an einem Schildwappen: am rotweiBen Lowen 
.uf· l.surfarbigem (blauem) Grunde (Vers 1328 ff.)! Nach blutiger Schlacht wird 
T roje zum ersten Male zerstort. Laomedons Sohn Priamus baut es neu auf. Wie soli 
das Vergangene von der Trojaner Seite geracht werden? Der Vorsrnlag des Konigs
sohnes Paris siegt gegen die Einsichtigen. Paris wird sich die smonste Frau. eine 
Griechin, holen; Venus hat sie ihm zugesprochen. Im Gemetzel wird Helena geraubt. 
sie vergiBt bald ihr Leid. Laut klagt die Priamustomter Cassandra, die Zuktinftiges 
voraussieht, aum iibrigens das Erscheinen Christi, ja, den jiingsten Tag. Die Griemen 
rusten. Nun erst. nam AbsmluB von drei .. Distinctionen". ist der stdt zwismen 
Griemen und T rojanern da. dem recht eigentlich die Erzahlung gilt. Der troische 
wissage Calcas tritt auf Apollos GebeiB zu den Griemen liber. Agamennon ist 
.. Rimter" (Lenker) der Griemen. Hector "Richter" derer von Troje. Das erste 
Kampfgewoge mit "Schlag liber Schl.g" und "Leid liber Leid" is! die Landungs
schlamt. Schon in der zweiten Smlacht erschlagt Hector den Griemen Patroclus. Die 
erste Waffenruhe folgt. Die Toten werden bestattet. Achill beklagt den toten Patro
dus: "Ich war du und du warst ich." Cassandra spricht einen Fluch iiber Helena. Der 
Kampf Achills mit Hector, dem Manne .. steten Herzens". meldet sich fUr die Zu
kunft an. lahrelang erheben sich wilde Kampftage. Zwischen ihnen liegen klirzere 
oder Hingere Kampfpausen mit ihren Totenklagen. Bestattungen, Beratungen und 
Minnetragodien. Das Bindende ist immer wieder das sich nach oben staffelnde Leid, 
das sim in der Klage ausdrlickt. Wenige Vorgange seien aufgedeckt, urn hie und da 
etwas vom Gang der Ereignisse aufleuchten zu lass en und homerische Vorstellungen 
zu verhindern. 

Helena betrachtet von einer Zinne aus. wie Paris und Menelaus miteinander kamp
fen. der Sieg des Paris ware ihr genehm. In der anschlieBenden Waffenruhe sumen 
Fiirsten Trojes die Griechen zu einem Gespram liber Minne und der wibe nature auf. 
In spaterer Waffenruhe treffen sich Achilles und Hector zu einem Streitgesprarn. 
Damals wird Briseis aus Traje an ihren Vater Calcas ins Griemenheer ausgeliefert. 
Bis dahin war sie dem Troilus, einem Sohn des Priamus, verbunden. Nun versieht 
sich der Grieme Diomedes in sie. er wird ihr .. Frauenritter", der ferne Troilus ver
liert die Geliebte. Durm die Kampfe hindurch spielt in zersprengten Auftritten dieser 
Minneroman. Erst am SchluB der zwolften Lesung fallt Hector durch Achilles. der 
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diesen Kampf auf ein "Entwede, - id> - ode, - du" gesteIlt hat; de, Siege, beklagt 
den Gegner. Dem Seidentum, auf dem in Troje der aufgebahrte Hector liegt, ist 
Platos Wissenscnaft. die "Dialektik", eingewirkt, die nirgends so wit in Paris .. gan
gig" ist (Vers 10670 H.). Es ist die Stelle. aus der man Herborts Pariser Studienzeit 
ersdtlieBt. Am Stadtrande Trojts erbalt Hector bei eiDem .. Bethaus" seine gewolbte 
Grabstatte. Als in einer Waffenruhe Achilles dort vorbeireitet, sieht er die smone 
Priamustomter Polyxena uod verliert an sit sein mannlknes Selbst. Er nimmt mit 
Ecuba, def Mutter def Briseis, Yerbindung auf. er sumt den Abbrudt def fur ihn 
sinnlos gewordenen Belagerung zu erreidleD, er zieht sich aus dem Kampfen beralls. 
Die von Troje haben nun Erfolg, Hector wird ihnen durm Troilus ersetzt. Da erwamt 
der Zorn des Achilles. Der Minnesieme gesundet durch einen Minneboten der Poly
xena, er ist zur Rache an T roiIus, dern Bruder der Geliebten, entschlossen. Er fallt 
den T coilus und laBt den Leidmarn von einem Pferde smleifen. Ecuba. die sich von 
Gott vergessen fuhlt. nimmt den Liebhaber der Tochter als Verrater. Widerwillig 
fugt sich Paris der Mutter zum Leiter .. unritterlichen" Tuns. Achilles wird in das 
.. Bethaus" am Grabmal Hectors gelockt. wo er Polyxena zu finden meint. und grau
sam erschlagen. Paris. der frouwen trut. faIlt in der nachsten Schlacht. Die Not der 
Griemen wendet sidt. als Pyrrus. der funfzehnjahrige Sohn Achills . herbeigeholt 
ist. In einer Schlacht. in der einem uebengewachsenen" Mann das Blut in den Mund 
geht. wird von Pycrus die Amazonenkonigin Pentesilea erschlagen. die sich einst in 
Minne Hector zugewandt hatte. Einige Fursten Trojes. unter ihnen Antenor und 
Eneas, drangen, daB man den Kampf beilegt. Urn zurn Ziel zu kommen. scheuen sie 
nicht den Verrat. Das .. Palladium" wird von Antenor an Ulixes gegeben. Priamus 
wird getauscht. das holzerne Pferd als Gabe fur Pallas in die Stadt aufgenommen. 
Das Ende Trojes ist mit Gemetzel und Rauben da, Pyrrus erschlagt den Konig Pria
mus im "Bethaus .... er enthauptet die verratene Poiyxena auf dem Grabe seines 
Vaters, die rasende Ecuba wird gesteinigt, Die Oberlebenden beider Seiten zerfallen 
unter sich. ihre spateren Schicksale oHnen sich in kurzen Oberblicken. Fur Eneas wird 
auf das verwiesen, was Meister Heinrim von Veldeke .. in seinem Bume gelehrt" hat 
(Vers 17381 H.), ein Satz. der nimt verlangt, daB Herbort dem niederrheinismen 
Meister personlich begegnet ist. Die Historie erzahlt zuletzt vorn T od des Ulixes. 
Thelogonus. der Sohn des Ulixes aus dem Verhaltnis mit Ciree. sumt nam dem 
Vater. Ohne zu ahnen. wen er vor sich hat. sto.Bt er den Vater nieder. Die schlie.Ben
den Verse vor dem Nadtwort bringen die nuchterne Feststellung. daB die Horer nun
mehr vernommen haben. wie es denen von Troje und den Griechen ergangen ist. 

Der Erzahler altdeutscher Zeit bewahrt nicht darin seine Kunst, daB er Geschichten 
erfinder. Gber das Eigentumliche seines Konnens entscheidet die Art. wie er eine 
Geschichte in seiner Sprache darsteIIt. Herbort will, vereinfacht ausgedruckt, nichts 
anderes als von einer groBen .. Not", von dem beispielhaften Geschehen einer ge
ruhmten Vergangenheit berichten. Er tut es. indem er das Werk Benoits in eineo 
neuen Bericht umsetzt. Benoit ist ihm nur ein zeitnaher Vorganger, der das verdcut
lichend wiedergibt. was die Originalberidtte des Dares und Dictys enthalten. So 
ware denn Herborts SchaHen nam dem zu werten. was er im Darstellen leistet. Man 
trifft da zunachst auf das gewiB nimt bestreitbare Urteil. daB Herbort nimt zu den 
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groBen Dimtern UDd Kiinstlern seiner Tage gehort. Einiges sei dariiber gesagt. wo· 
durdt dies Urteil gestiitzt wird. 

Es war keine leimte Aufgabe, die Landgraf Hermann dem Hessen vorlegte. In 
der Trojahistorie reihten sidt eine Flille von Gesmehnissen aneinander. AbeT sic 
hatten bei alIer Mannigfaltigkeit das Gleichbleibende. daB immer wieder Schlachten 
in glekner Kampfweise geschlagen wurdeD. Herbort verkiirzt mit Oberiegung, er 
versumt abzuwandeln. Aber er verbessert damit nicht Benoits Week. Benoits Kon· 
Den zeigt sidt nicht zum wenigsten in def Fahigkeit des beweglich ausgreifenden 
Dahinerzahlens. Herbort ist das nicht gegeben. Denn er verftigt nicht iibcr eine Ge~ 
sellschaftssprame. die bereits im Enahlen an sich einen KunstgenuB erzeugt. Wohl 
hat er den Gedanken, die Ereignisse stufenweise steigen zu lassen. So fugt er iiber 
einen groBen Teil seines Werkes hin immer wieder ein, um wieviel sich das Leid ver
vieIfaltige. Aber es bleibt bei einem auBerlidten Verfahren, das von der Mengen
vorstellung nidtt loskommt. Dazu tritt, daB seiner Sprame das fehlt, was sie zur 
Dientersprache im engeren Sinne macht. Sie ist, wenn man sie als Ganzes nimmt, 
nicht durch ein Iyrisches Grundempfinden gespannt, das den Aufnehmenden geheim
nisvoIl bewegt. Wieviel ihr auch gelingt. sie ist Redekunst. ausgestattet mit den 
schulmaBig erlernten Mitteln. in denen sich Redekunst beweist. 

Mit aBdem ist nimt smon das Letzte gesagt. Man muB sim davor huteD. Herborts 
Werk an den Werken der ihm zeitnahen groBen suddeutschen Erzahler zu mess en. 
Die hoduitterlimen Erzahlungen, die wie die Artusromane keltisme Marchenphan
tasie benutzen, haben ein anderes Ziel. Sic geben in einer Art OberweIt Lebenslaufe 
vorbildlicber Gestalten, deren Verhalten in den Grundzugen nachgebildet werden 
soil. Sie sind im Hindrangen auf diese Vorbildlichkeit geistIicher Legende vergleim
bar. Demgegenuber steIlt Herborts Werk ein Gesmehen dar. in dem die tragenden 
Gestalten nicht durchgehend in legend are Vorbildlichkeit erhoht sind. Solche Vor
bildlichkeit kann man smon deshalb nient von diesen Gestalten verlangen, weil die 
Trojahistorie in vorchristlidter Zeit unter Menscnen spielt, deren Getter fur Her
bort eine Art Teufel sind. Es bleibt freilidt auth in Herborts ErzahIung des Vorbild
lichen genug, nimt nur im Verhalten der Minnenden, sondern auen der Kampfendell. 
Hector uDd Troilus sind in Herborts Weise vorbildliche Gestalten. Man vergesse 
nient, daB das Denken. das auf eine vorbildliche Oberwelt hinstrebt. damals das 
anerkannte. zeitbeherrschende Denken ist. Aber die Kraft Herborts liegt dom darin, 
wie er trotz dieses zeitbeherrsrnenden Denkens mit seiner Spraene so etwas wie das 
wirkliche Leben in seiner Seligkeit und UnseIigkeit faBt. In der T rojahistorie bietet 
sic:b ihm dies Leben in seinem ubermaBigen Leid dar. Kein Zweifel. daB er am echte
sten spricht. wo er mit Erregung sprient. Kein Zweifel auch. daB er bis zum ObermaB 
iibertreiben kann. Doen diirfte die Obertreibung. so sehr sie unter literarismem Ein
fluB steht. ein Mittel sein. sien uber das Geschehen zu erhebell. Niemals hatte man 
ihm da. wo er das sinnliene Verhaltnis von Mann und Frau beruhrt, Lusternheit vor
werfen sollen. Auch hrauent man sim nient zu fragen. wie ein allzu kraftiges Sdtimpf
wort. das Fursten ausstoBen, auf seine Zuhorer gewirkt hat. In Eisenacn konnte man 
so etwas vertragen. Gerade fur den Begin" des 13. lahrhunderts haben wir zwei 
spottism humorvolle AuBerungen iiber das Treiben am Eisenacner Hof: die eine von 
keinem geringeren als dem Ostfranken Wolfram van Eschenbacn, die andere von 
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dem reizbaren Ostereeidter Walther von der Voge]weide. Fur suddeutsdtes Empfin
den ging es an dem unruhigen Hofe des unruhigen Landgrafen nidtt gerade zart her. 
Eins muB man freilidt an Herborts ErzahIwelt dulden. Das zeitbedingte Hinstreben 
auf eine iiberwirklidte Homwelt und das kaum bewu6te Greifen nam einer selig
unseligen Wirklichkeit sind nimt so miteinander gebunden, daB ein in alIen Span
nungen ausgeglichenes 5tilganzes entsteht. Heinridt von Veldeke wuBte das in seiner 
gepflegten und zugIeidt sinnlidten 5prame zu erreimen. Er stammte freilich nicht 
aus einer abseitigen Landschaft, sondern von dem in seinen Tagen so vorgesmritte
nen Niederrhein. Und er hatte mit dem Aeneasroman ein Week gew5hlt, unter dem 
die Scniipfung Vergils lag. 

In alledem Iiegt iibrigens, daB Herbort keine emte Nahe zur homritterlimen Kunst 
der 5uddeutschen hat. Aber verrat er nicht dom hier und da, daB er Werke dieser 
Kunst kennt7 Es wiirde zu weit fiihren, dieser Frage hier nachzugehen, so sehr ein 
soIcher, wenn aum auBerlimer Zusarnrnenhang helfen konnte, Herhorts Werk ge
nauer zeitlich zu bestimmen. Dodt sei kurz ein Urteil zu dieser andrangenden Frage 
abgegeben. Gewimt habeo our zwei Erwagungen: Gibt es Beriihrungen mit dem 
Spatwerk Hartrnanns von Aue uod mit dem Tristanfragment Gottfrieds von 5tra8-
burg, die nur durdt eine Art Abhangigkeit zu erklaren sind7 Hartmanns Ietzte, weit 
wirkende Erzahlung. der .. Iwein", ist gleich nach dern lahre 1200 offentlidt gewor
den. Der Ostfranke Wolfram kennt sie, als er an seinem .. ParzivaI" dichtet. Es ist 
moglich. daB der .. lwein" auch Herbort zu gleidter Zeit in Eisenadt erreidtt hat. Frag
wurdiger muB vor jeder Untersudtung se in. ob Herbort beirn Ausarbeiten der 
Trojahistorie smon an Gottfrieds Werk herankornmen konnte. Gottfried durfte. und 
zwar wohl als Sterbender. urn das Jahr 1210 seine GroBerzahIung liegen geIassen 
haben. DaB dies bedeutende Brudtstfick auf schnellem Wege in einer Abschrift nam 
Thiiringen gebracht wird. eine soIche Annahme ist smon deshaIb nicht wahrschein
lich. weil der Norden den stofflimeren ... Tristrant" EiIhards von Oberg mindestens 
se it den 80er lahren des 12. Jahrhunderts hat. Irnmerhin hat die Minnedialektik der 
Medea (in den Versen 855'-892) dazu verlockt, die Minnedialektik der Gottfried
schen !sold (in den Versen 18334-58 und 18 491-55'3) zum Vergleich heranzu
ziehen 10. Medea fiihlt sich mit Jason vertauscht. sie ist Jason und als Medea dort. wo 
sich. Jason befindet. Die Minne. von der sie ohne ihr Zutun ergriffen wird, smeint 
ihr etwas zu se in. was ihr vom ersten Weibe angeboren uod daher von Gott gesmaf
fe'l ist. Hort man nun genau auf das hint was lsold an entspredtenden Stellen sagt, 
so wollen sidt die Gedanken trotz der Nahklange nidtt decken. Seien wir vorsichtig! 
Minnedialektik dringt bereits keimhaft in die lateinisme Verserzahlung des .. Ruod
Iieb .... die in Tegernsee etwa urn die Mitte des 11. Jahrhunderts entsteht l1 . So gilt 
wohl fur Medeas Minnedialektik. was fur die 5tilmittel gelten wird. die Herbort wic 
Gottfried nutzt: Herbort und Gottfried sind beide durdt die hohe 5chule des Kleri
kertums gegangen. Bei Herbort durfen wir sogar aufstellen. daB er .. Studierter" von 
Paris ist. also eine gewisse Zeit in Nordfrankreich gelebt hat. Wer ihn zudern erst 

,. Va:1. Fr. Vo it : Gudlldltc der mlttelhodldeut.dlcD DldltuDi l' (19Jl) 181 ; G. Eh r I. m ann, a. a. 
O. 1, H, 1. S. 96. 

11 Ruodlleb. br' i . von Fr. Se I I e r (U81) 171 (Fraiment X. Ven 14- 11), 
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nam dem lahre 1212 an die Trojahistorie setzen will, soUte nimt ubersehen, daB 
damals Wolfram auf Anregung des Landgrafen Hermann an seinem "Willehalm" 
arbeitet. Wolfram dkntet da nam franzosismer Vorlage die legendenhafte Historie 
von einem Kampf, den die 5arazenen gegen die Christen an der unteren Rhone un
weit Oranje auf dem Plan von Alismanz kampfen. Aum dieser Kampf ist der Kampf 
urn eine Frau. die von einer Partei zur anderen gewemselt ist, der Kampf urn Arabele ~ 
Gyburg, die Gemahlin Willehalms. Bietet sim nimt als das Wahrsmeinlimere an, 
daB der Landgraf erst an Wolfram herantritt, als Herbort seine Historic beendet 
hat? Und so gewiB aum Werke von Anspruch an abgeIegener 5teIle in einem uber
holten 5til gewagt werden konnen, ein so kraftiges Talent wie Herbort findet einen 
ihrn gemaBeren Platz. wenD man ihn nimt in das zweite lahrzehnt des 13. lahrhun
derts hineinzurucken braumt 12. 

Aber das Wappen mit dem rotweiBen Lowen auf blauern Grundel Es faIlt auf, 
daB nur irn Beginn der Erzahlung, als Griemen auf Betreiben des Hercules zum ersten 
Male vor Troje ersmeinen, eine solme Wappenbesmreibung eingefugt ist. Und es 
uberrasmt. daB smon in einem DenkmaI. das in die Zeit des Landgrafen Hermann 
gehort. das thuringism-hessisme Wappen die rotweiBen Balken tragt. Man hat er
wogeD, daB die rotweiBen Balken des ungarischen Wappens auf das junge thurin
gisme Wappen ubertragen seien. Eine bequeme Annahme ware es nur fur die Zeit 
Ludwigs des HeiHgen (1217-27), der im lahre 1221 die vierzehnjahrige Elisabeth 
von Ungarn heiratet und mit ihr irn Herbst 1222 in Ungarn weilt. Elisabeth. deren 
Mutter Gertrud dern Hause der bairischen Grafen von Andems enstammt. lebt frei
lich seit ihrem vierten Lebensjahr, also se it dem lahre 1211 als Braut in Eisenach. 
Aber man kommt dom wohl in den Bereim spieIenden Vermutens, wenn man an
nimmt, daB der Landgraf Hermann durch das ungarische Wappen angeregt wird. 
Ebenso konnte man heranholen, daB das weiBe Kreuz auf rotem Grunde. soweit sich 
erkennen laBt, im Ausgang des 12. lahrhunderts unter Heinrim VI. Kreuzzugsfahne 
und Reimsfahne wird. Wir wissen vorerst nimt. was veranlaBt hat, daB im thurin
gismen Wappen am Anfang des 13. lahrhunderts statt eines weiBen Lowen auf 
blauem Grunde ein rotwei6er Lowe auf blauem Grunde ersmeint 13. Fur die Tatsame, 

11 Auf die Frage. ob dem Werke HerbortJ der .Morlz von (uon-, die novelliltbme Erzahlung eine5 unbe. 
kannren Siidfranken oder PfaIzerl. vorausgegangen · lei. hnn Im hler nlmr eingehen. Zu dieser Fuge : Zwei 
ahdeutlme Rittermaren. hug. von E. 5 c; b· , 0 d e r I (19U) I-U. 

11 Sorgfiiltige lkhandlung der Wappenvene durm E. 5 ch r e d er: Zur Datierung del Herbort von Fritzlar. 
ZDA 5J (1910) 360 6-4. Dort 1st die Annabme bevorzugr. daB die rotwei8e Querstreifung von den .Krieg-s
fahnen der Thilringer* sramme. El wird nur die Moglimkeit erwogen. da8 Landguf Helmann du Hauswappen 
.eines .Gegensmwiheu*, del ungari,men Kenigl Andreal 11. (lJOS-3S) .nadlgeabmt und contrastiert* habe. 
Im Kal5e1er VortTage vom Januar 1939 (a. a. 0 .. S. 11 f.) bekennt ,im Sdlfoder. von selner friiheren An.idlt 
abweimend. zu der Vermutung. da8 die .rotwei8e Querteilung* dem ungarilmen Wappen entlehnr sei. wu erst 
fur die Zcit nam dem }ahre U11 wahnmeinlim werde. DodI diirften engere Beziehungen zwismen dem Land
gufen und Konig Andreas H. nidlt bntandcn baben. Man bat die friibe Verlobung Eliubeths. durm die .ie 
all klelne. Kind die Helmat und du E1tembau. verllert. auf Bilmo! Ekben von Bamberg. den Bruder der 
ungarisdlcn Konigin. zurildcgefiibrt. Der bilmoBime Graf Ekbert von Andem. kommt UOI in den Verdamt. 
an der Ennordung Philipp. von Smwaben beteillgt gewe5en zu nin, und flieht geamtet an den Hof der Smwener. 
Im Sommer Ull verbandeln die Gegner Dttos IV. auf elnem Bamberger Tag. an dem Hermann von Thiiringen 
reilnimmt. iiber die Riidckehr Ekbertl. Man denke aum dann. da8 die Konigin Gert,ud. die Mutter Eliubethl, 
im }ahre 1213 bel einer Verlmwo.'Srung du ungari.men Adcb ersmlagen wird. Die ungarhrnen Verhaitnisse 
wurden nam dem Auktand nimt erfreulimer. Man vgl. Fr. X. v 0 n We gel e : Vortrlige und Abhandlungen 
(1898) 17 f. und K. Wen c; k : Die beilige Eliubetb. HZ 69 (U9J) 219 f .• JJ3 f. Gegen du Heranzichen 
del ungarismen Wappens Itellt sim V. W u r t b; Du Grollherzoglim Hessilme Wappen (1917) 16-J3. 
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daB in Herborts T rojahistorie an friiher Stelle. gleichsam im vorbereitenden T eil. 
dies Wappen und sonst nie ein anderes Wappen auftaucht. bieten si ch. wenn im 
rimtig sehe. zwei Erklarungen an. Herbort hat kurz vorher erlebt. daB Landgraf 
Hennann dies Wappen einfiihrt. und benutzt dies Ereignis zu einer versteckten Hul
digung fiir den Landgrafen. Oder aber diese Wappenstelle war in der Erstfassung der 
Historie nom nimt vorhanden und ist erst spater von Herbort oder einem anderen 
eingesetzt worden. In keinem Falle haben diese Wappenverse die zwingende Kraft. 
Herborts Sdl3ffen in die Zeit urn das Jahr 1215 zu rUcken. 

Haben wir nimt sonst eine Spur vom Smaffen Herborts? Zu dieser Frage nur eine 
verhaltnismaBig kurze Aussage iiber das BrumstUck einer geistlicnen Verserzahlung, 
die sicn mit hocnster Wahrscheinlichkeit durch ihre Sprame als Werk eines Nieder
hessen ausweist. Unter die Handsduiften, die im August 1870 in StraBburg ver
brannt sind. gebort eine Sammelhandsmrift, die vor ibrer StraBburger Zeit in dem 
elsassischen JesuitenkoIleg Molsheim gelegen hatH. Das Kolleg wurde 1580 begriin
det und 1617/ 18 zu einer Universitat erhoben. Die StraBburg-Molsheimer Hand
schrift diirfte in das Kolleg durch seinen Begriinder. den StraBburger Bischof lo
hanD IV., gekomrnen se in, der von Geburt ein GraE von Manderscneid, also ein 
Moselfranke des Eifelgebietes war. Mit dieser Herkunft des Bismofs nahern wir uns 
dem Entstehungsraum der Handsmrift. Sie enthielt von derselben Hand vier Vers
werke : 1. Die "Rede von dem heiligen Glauben" eines Hartmann. die asketiscne 
Verspredigt eines Unbedingten aus der Zeit vor dem lahre 1150. Er wird als Thii
ringer im mittleren Rheingebiet gelebt haben. 2. Das Versgebet der .. Litanei" in 
einer erweiterten Zweitfassung. Smopfung eines Csterreichers aus der Zeit urn 
1175, angetont von einer mittelrheinismen Literatursprache. 3. Eine im Sprarustil 
bedeutsame Fassung des Alexanderromans, Werk eines Unbekannten aus den sech
ziger labren des 12. Jahrhunderts. das man den .. StraBburger Alexander" zu nennen 
pflegt. gewiB entstanden im mittleren Rheinland. 4 . Das Bruchstiick einer .. Pilatus"
Erzahlung von rund 620 VerseD. das uns hier angeht. Der Schreiber der Handschrift 
hat unten auf dem BIatt. auf dem def .. Pilatus" beginnt. in Merkversen niederge
schrieben. daB Salad in lerusalem im labre 1187 genommen hat. Mit Recht hat man 
vor der Auffassung gewarnt. daB eine solche Federprobe den SchluB der Handsduift 
auf das labr 1187 festlege 15• Immerhin ist aum nimt wahrsmeinlim. daB der 
Schreiber diese Merkverse in weiterem Abstand von diesem Ereignis gIeicnsam obne 
Grund gebraucht babe. Das heiBt aber. die Pilatusverse werden noch im 12. lahr
bundert entstanden sein. wofiir auch das Alter der iibrigen Denkrnaler spricht. 

Das PiIatuswerk beginnt mit einer originellen Einleitung. Deutsme Sprame. so 
horen wir. fiigt sim smwer. Gesmmeidig wiirde sie, wenn man sie wie Stahl auf dem 
AmboB bearbeitete. Den ersten Gehalt im Fundament des Werkes gibt der Geist 
dessen. der der Anfang und das Ende ist. Von ibm wenden sich die Verse zu seinem 
Sohn, dem Sohn der .. Magd", Hn Marienlob schlieS, an. Es lenk, den Blick auf den 

U Zu dltler H •. vII. E. S c: b, 6 d er: Die Stt.8burl-Mohbeimer Hand. mrlft. N.du. d. Ge •. d. Win. zu 
Gottlnl en, Pbll .-bht. Kl. (192S) H' H. Femer G. Cor del : Zur Sprame Ellbard. 'Von Oberl, Hanlilme 
FOllmunlen 1 (1919) 9 H. 

U E. S e h r 6 d er . ' . a. 0 .. S. HO. Der Kasseler Vortraa: 'Vom 'anuar 19~9 .eut (Mitt. 191"39, S. 44) die 
HI. in den Anfana des 13 . ,.hrbundertl . was mir nldn eTwlnen erlmeint. 
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HimmeIswalter. deT Mensch wird, den Vater-Sohn zuruck. an dessen rod PiIatus 
heteiIigt ist. Der lateinkundige Verfasser will liber das Leben des Pilatus unterric:h
ten. Da PHatus kein Vorbild, sondern nur die Gegengestalt eines Vorbildes sein 
kaon, hat man eine Art Antilegende Zll erwarten 16, Nam deT Einleitung hebt eine 
lebendige Erzahlung an. Pilatus wird als deT uneheliche Sohn des Konigs T yeus ge
boreD, deT die Lande an Maas. Main uod Rhein von Maim: aus beherrscht. PHatus, 
deT se in en Stiefbruder getotet hat, kommt jung als Geisel Zll lulius Caesar. Er er
schlagt seinen NebenbuhIer. eineo Kerlinger. den Sohn des Konigs von Frankreich. 
Man sendet ihn in gefahrliche Feme. nam Pontus. Er unterwirft die von Pontus der 
romischen Gewalt. Konig Herodes besdtlieBt. Pilatus wegen seiner groBen Tat in 
das Land ludea zu holen. Da brimt der Text ab. 

Man spurt im Spramgang und Yersgang Nahe zu Herbort. Und da das Werk fur 
Mainz oder in Ma.inz geschrieben se in wird. denkt man leicht flir die Herkunft des 
Yerfassers nach Fritzlar hinuber. dieser kurmainziscnen Faust im niederhessisdten 
Raume. Aber war wirklich jener Kleriker. der das "Mare von Pilatus" verfaBte. 
unser Herbort7 Man hat dies Yerlockende vermutet und behauptet 17. Nicht zu 
storen braumt. daB die "Pilatus" ·Verse nam dem mittleren Rhein zeigen. Wie· 
vie! Moglichkeiten gab cs flir den Landgrafen. einen begabten jungeren Kleriker. 
der einer ritterburtigen Familie Niederhessens entstammen modlte, an seinen HoE 
zu ziehenl Als Schriftkundigen zum Dienst in der Kanzlei und Politik, zum Vor· 
lesen und zum Versemachenl Und ist wahrscheinlich, daB zwei engste Landsleute. 
die sich so nahe stehen. kurz hintereinander smaffen7 Dom was auch in der .. Pila· 
tus" ·Sprache an Herborts Sprache erinnert, nimmt man jede der beiden Spramen als 
Ganzes, so sind sic nicht gegeneinander auswechselbar. Vor allem aber wirkt der 
"Pilatus" nicht wie Anfangerwerk gegenuber Herborts "lied von Troje". Das letzte 
Wort ist hier noch nicht gesprochen. Aber ob uberhaupt die wenigen "PiIatus'" -Verse 
zulassen, daB wir uns in der Verfasserfrage je sicher entscheiden konnen? Au£ ge· 
schichtlichem Felde muB man sim nur zu oft damit abfinden. daB das Oberlieferte 
nicht alIes hergibt und fur schwebende Fragen offen bleibt. 

11 H. d e B oo r In : de Bo o r - New a i d : Gudt. der dtutsmen literatur 1 (1 949) 193 . 
tf Vgl. J. S c: h w let e r i n i : Die dcuudte Didtt ung des Mittelahcn (19 32) 144 ; E. S ch r Cl d er. 

Miihlh1iuser Vortraa: vom Mal 1914 - Zumr. d. Vcr. f. Thli r. Gn m. 39. NF 31 (1 9H ) • und Kau elcr Vortraa: 
vom Januar 1939 _ Milt. 1918/ 39. S. u f. ; aum H. Men h a r d t : Die deuudte Llteratur. Verfauerluikon 1 
(1936) 413. 
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