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Zur Entstehungsgeschichte der hessischen Landstande 

Yen Ludwig Zimmermann 

Bei der Oberpriifung unseres Geschidttshildes kommt def Entwicklung des Stand~- . 
turns besondere Bedeutung Zll. Liegen in ihm dom die Wurzeln jener SeIbstverwal
tungseinricbtungen uDd Mitbestimmungsanspriiche. deren Verkiimmerung oder ganz
limes Fehlen die Ausbildung eines liberalen oder demokratismen Staatswesens in 
Deutschland so 5ehr ersdtwert haben. Die erneute Erorterung der einsdtlligigen Fra
geo wird aber auch durch den Stand der Forschuog gefordert. Die bisherige Auf
fassung ven def Gesdtichte der hessiscnen Stande wird weitgehend bestimmt dunn 
Glagaus Ausgabe des eesteD Bandes def Landtagsakten uDd die auf sie gegriindete 
Darstellung der Politik Annas vcn Hessen als einer Vorkampferin landesherrlidIer 
Macht. Mit Recht hat die Kritik auf die Tatsache hingewiesen, daB der Ausgabe der 
sonst ublidIe historisdIe Hintergrund fehlt und daB das Bild der kampferisdIen 
Mutter Philipps des GroBmiitigen in wesentlidIen Ziigen verzeidmet ist. Die Fest
stellung G. Frhr. SdIenks zu Schweinsberg, daB in diesem Werk aus einer unzu
reimenden Kenntnis des spatmittelalterlichen Remtswesens die Eigenbedeutung des 
Standetums verkannt und sein Verhaltnis zum Fiirstentum nicht richtig bestimmt 
wird. ist von der neueren verfassungsgesmichtlichen Forschung bestatigt worden1• 

Diese Forschung hat die feudaIe Struktur des spatmittelalterlimen Staatswesens 
klar herausgearbeitet und insbesondere erwiesen. daB unter seinen Verhaltnissen van 
einer einheitlichen Staatsgewalt mit den entsprechenden Obrigkeitsrernten nicht ge
spromen werden kann. VieImehr kam man erst am Ende des MitteIalters dazu. die 
mannigfaltigen und aus so verschiedenen Wurzeln stammenden Besitz- und Hoheits
remte auf eineo gemeinsamen Nenner zu bringen. Infolgedessen war es verfehlt. und 
darauf hat O. Brunner nachdriiddich hingewiesen, die mittelalterIiche Verfassungs
entwiddung mit den Begriffen und MaBstaben des modernen Staats- und Volker
rechts verstehen zu wollen:!:. Statt dessen besteht die Aufgabe darin. eine Darstel
lung des inneren Baues der politischen Verbande des Mittelalters aus ihren Lebens
bedingungen heraus zu geben. Die von Brunner gebotene Deutung der zentralen 
Begriffe "Land" und "Herrsrnaft" enthalt aurn fur unsere Aufgabe wertvolle Fin
gerzeige. wenn wir auch nimt in jeder Hinsicht zu dem gleimen Ergebnis kommen wie 
er. Es kann sich allerdings in dem hier gezogenen Rahmen nidlt darum handeln, eine 
eingehende Entstehungsgcsmichte der hessischen Stande zu entwcrfen, sondern wir 

I H. G I a ~ a u : Eine VorUmpferin der landu he"lidteD Madtt. Anna von Husen. die Mutter Philipp. des 
Grollmutigen (HU- U :U) (1199). - Heuisdte Landtaa: ralcttn. Hrl~ . von H. G .. 1. Bd.: U OI-U21. Zur Krit ik 
v~J. G. Wo I f In den GCl ttina:. Gel. Anzel~en 161. I,. (1902) 16S Ef. und G. F r hr . S c: hen k %U 

S c: h w c: in. b era: : AUI der Jugendzdt Landi nf Phllipp. du Grollmilti~en . Fnudtr. du HV fUr daJ 
Grollherzogtum Htlltn (19ot) 73 fE . 

10. B run n er : Land und Hermbaft. 2. Aufl. (1912). 
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konnen nur an ausgewahlten Beispielen die Grundfragen des Standetums unter
sumen und so zu seiner Wesensbestimmung gelangen. 

I. 
Die Geschimte der hessismen Stande wird durch ein ebenso eindrucksvolles wie 

gleichnishaltes Ereignis eroffnet. AIs am 12. Februar 1247 das thiiringische Land
grafenhaus mit Heinridt Raspe IV. im Mannesstamm erlosmen war, versammeIten 
sim die hessismen Sdinde und erkannten feierlim das Erbrecbt des Kindes von Hes
sen an, d. h. des minderjahrigen Sohnes Heinrich der Landgrafin Sophie. Tocbter 
der heiligen Elisabeth und zweiten Gemahlin des Herzogs Heinricb 11. van Brabant. 
der selbst im Lande erscbien, urn die Ansprume seines Sohnes geltend zu machen. 
aber bald darauf starb. 

Die hessischen Stande treten also bei dieser Gelegenheit smen als handlungsfahige 
Korporation auf. ja sie entscbeiden sozusagen die Daseinsfrage des hessiscben Fiir
stenhauses. Sie gewahren der Landgrafin. die nicht nur Anspruche auf Hessen. son
dern auch auf TeiIe des Thuringer Erbes. auf die Wartburg und das Werraland. erhob. 
den notigen Ruckhalt im langwierigen thuringism-hessischen Erbfolgekrieg und 
insbesondere gegenuber dem in der ReimspoIitik ftihrenden Erzbischof Siegfried 
von Mainz, der ihr die Grafschaft Maden. eine wesentlime GrundIage der Landes
herrsdtaft, als Oberlehnsherr strittig mamte 3. 

So fuhrt uns die erste Kundgebung der hessischen Stande mitten binein in den 
UmwalzungsprozeB der staufismen Reimsreform. Thre Marksteine sind bekanntIich 
das Abkommen Kaiser Friedrims 11. mit den geistlichen Fiirsten von 1220, das ihnen 
die noch verbIiebenen Hoheitsrechte des Reknes fur ihren Machtbereim auslieferte, 
und das Reichsweistum von 1231 zugunsten der weItlichen Fiirsten, das die gleichen 
Ergebnisse zeitigte. Die beiden Gesetze wurden die Grundlage ftir die AusbiIdung 
der Landesherrsmaften. Die neuen Landesherren - die vornehmsten von ihnen 
schlossen sich im Reichsfiirstenstand zusammen - waren nun vom Kaiser nahezu 
unabhangig. Sie wurden allerdings verpflichtet, neue Gesetze und Ordnungen in ihren 
Gebieten nur mit Zustimmung der "meliores et maiores terrae" zu erlassen. Das 
war die reichsrechtliche Grundlage des Standetums. Wie voIlzog sim seine Entwick
lung in der pelitischen Wirklichkeit? 

Van vornherein wurde diese Entwicklung maBgeblich van dem Verhaltnis zum 
Ftirstentum bestimmt. Mit Remt bezeidmet Brunner dieses Verhaltnis in der Anlage 
als komplementar. d. h. Furstentum und Stande waren auf gegenseitige Erganzung 
angewiesen. Natiirlich war diese Erganzung von den beteiligten Personlichkeiten 
und den jeweiligen Zeitumstanden abhangig. Die Stellung der Stande ist also aus 
der jeweiligen konkreten politismen Situation zu bestimmen. Wer waren nun die 
"meliores et maiores terrae?" Man hat in ihnen die" wimtigsten GesmIechter" des 
Landes seben wollen. Dom Brunner vertritt mit guten Grunden die Ansimt, daB der 
bier gemeinte Standebegriff nicht von einer sozialen oder gesellsmaftlicben Schim
tung sog ... T erritorialinsassen to oder eines "Untertanenverbandes" abgeleitet werden 

• K. Hat t e mer: Territorialee5midue der Landerafsmaft Husen hi. zum Tode Philippl del Gro8miltieen 
(1911 ) 22 und die dort aneeeebene Lit. 
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darf. sondern daB das Standetum aus dem das herrsmaftliche uod standische Prinzip 
umklammernden Gefuge des Landes verstanden weeden muS. Er weist darauf hin , 
daB sman im 13. lahrhundert die "communitas terrae" vorkommt, die offenbar als 
eine Vertretungskorpersmaft aus Adligen, Burgern uod in gewissen Fallen auch aus 
Geistlimen anzusehen ist 4, 

Landesherr uod Stande sind also, wie gesagt. im Interesse des Landes zum 
Zusammenwirken aufeinander angewiesen, uDd zwar bedarf der Landesherr in alien 
Fallen, wo er vom Herkommen abweichende Regelungen trifft oder eine 3u6er
gewohnliche Situation meistern muS, des Rates oDd der Hilfe der Stande. Tatsam
lich treten diese vorwiegend in Not- oDd Ausnahmefallen in Funktion, ja, sie wirken, 
wenn der Landesherr ausHillt oder handlungsunHihig wird, als sein Stellvertreter. 
Deshalb ist die Mitwirkung der Stande bei der Regelung der Erbfolge und der Ein
setzung einer vormundsdlaftlichen Regierung ublidl und beim AbsmluB von Haus
vertragen und Erbeinungen, im Falle von Heiraten und bei redttem Krieg, der die 
Krafte des ganzen Landes beansprudtt, unentbehrlidt. Oberall dort, wo Vertdige 
von auBergewohnlidler Tragweite, insbesondere mit crheblidten finanziellen Aus
wirkungen abgesdtlossen werden. werden einzelne Glieder oder Gruppen der Stande 
zur Mitwirkung und MitbesiegeIung herangezogen, urn die Rechtskraft der Vertrage 
zu starken und ihre AusfUhrung zu garantieren. 

Sind also Wesen und Stellung der Stande maBgebend durdt den ubergreifeoden 
Zusammenhang des Landes bestimmt, so gilt das bis zu einem gewissen Grade aum 
von ihrem Gegenpol, der Landesherrsdlaft. GewiB hatte sic, wie sdton erwahnt. 
eine reidtsrechtlime Grundlage. und diese Grundlage verdankte sie dem Durmbrudt 
des Lehnsredtts in der Adelsschicht. die mit dem Konig das Reich fuhrte. Fur den 
Konig bot diese Neuordnung den VorteiI. daB nunmehr audt die mamtigsten Fursten 
durch personliche Bindung von ihm abhangig wurden. fur den bevorrechteten Reichs
fUrstenstand, daJ3 eigenmamtige Emporkommlinge ausgesmlossen blieben. Das Lehns
remt wurdc nun aber aum fur die Fiirsten das Mittel, minder madltige und eigen
wiimsige Machthaber im Bereime der Landesherrsmaft zu binden und sim unter
zuordnen. So wurde das Lehnsremt. das in der bisherigen Geschidlte des Reimes so 
viel zur Entfremdung des Reidlsgutes und zur Zerstorung der Machtmittel der Konige 
beigetragen hatte. der erforderlichen neuen Staatsbildung dienstbar gemacht. 

Aber abgeschen von der lehnsrechtlichen hatte der Reimsftirstenstand auch eine 
landesrechtlicbe WurzeI. Seit dem 10. }ahrhundert laJ3t sich namlich das Streben 
beobadtten, Ersat:zherzogtumer zu smaffen. Diese Ersmeinung sucht Stengel als den 
innersten Bezirk der Ausbildung der Landesherrschaft zu begreifen. die "im wem
selnden Gegenspiel von Grafschaft, Grundherrschaft, Irnmunitat. Vogtei und Bann
bezirk" der beherrschendc Faktor des spatmitteIalterlkhen Verfassungslebens 
wurde 5. Diese Landesherrsmaft war von Natur aus durch den Drang bestimmt, sim 
auszudehnen und die auf weitere Raume verteilten versmiedenartigen Remte uod 

'B ru n n er. a. a. O. '115 . Vgl. dazu auch F. Ha r tun g : Deuuche Verfauunglielmlmte vom H. 
Jahrhundert bh zur Geienwart. s. Aufl. (1950) 62 ff. 

'E. E. S ten gel: Land· und lehnredttliche Grundlaien des Rthhlfiintenstandu. ZRG. Germ. Abt. 66 , 
(1948) 294 H. Du Hinweil auf die im SI. Bd. erlmlenene Abh. M lye r I ebenda, S. 311. A. 71. 
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BesitztiteI zu einer Einheit zusammenzufassen, wobei versumt wurde, dazwismen 
liegende kleinere Graf- und Herrsmaften einzugliedern. Dieses Streben, eine herzog
iihnlime Stellung zu eclangeD, verfolgte offenbar den Zweck, "die eigene Herrschaft 
auf eine hohere Stufe zu heben". Das gelang z. B. auch den Mark-, Pfalz- und Land
grafen, soweit sie eine iibergraflime Stellung erreichten. Die Thiiringer Landgrafen 
gehorten zu den GlUcklichen. Th. Mayer iiuBerte die ansprechende Vermutung. daB 
sie als Statthalter des Reimes anzusehen seien und aIs soIche emporkamen. Entsmei
dendes MerkmaI der thiiringismen Landgrafschaft war jedenfalls ,.die das Herzogtum 
ersetzende Wirkung des Landfriedensgerichts". 

Die Wahrung des Landfriedens, iiberhaupt die Gewiihrung von Schutz nam innen 
und auGen, war der Kerngehalt jeder Herrsmaft. Sie war auf das engste ~erbunden 
mit der hohen Gerichtsbarkeit, die einer der wichtigsten Bausteine des werdenden 
Territorialstaates war. Dem Landesherrn stand von vornherein im groBten Teile 
seines Gebietes der Blutbann zu. Da aber neben seinen Gerimten auc:h nom soIche 
der BischOfe und Adligen sowie der Stiidte bestanden, so waren der Aufbau einer 
zentralen Gerichtsorganisation und die Bildung eines Obergerimts besonders be
deutsam. Gebietsherrschaft uDd Gerichtshoheit wumsen also zusammen, uDd zwar 
so, daG die Herrschaft die in ihrem Bereim liegenden Grafsmaften in sich aufnahm. 
MitteI dazu wurde wieder das Lehnrecht. Es diente in diesem Falle daw, auch das 
EigeD der landsassigen Herreo und Ritter der Landeshoheit zu unterstellen und die 
Vorteile des Heimfalls oder des bei der Lehnsauftragung ausbedungenen Offnungs
redttes der Burgen wahrzunehmen. Auf diese Weise konnte man reichsunmittelbare 
oder alte Dynastengesdtlechter in den Herrschaftsbereich eingliedern unter formeller 
Wahrung ihrer Sonderrechte, die sie zu wertvollen Stiitzen des stiindischen Prinzips 
werden lieGen. AuGerdem wurden die Huter des Landfriedens als solche in die 
Einungsbewegung hineingezogen, die. wie unten dargeIegt werden wird, eine typische 
Lebensform des Standetums werden sollte. 

Bei dieser Sachlage war die hundertjiihrige PersonaIunion zwisrnen Hessen und 
Thiiringen dem Ausbau der Gebietsherrschaft sehr forderlim. Ein ebenburtiger 
Gegenspieler der Landgrafschaft war nur das Erzstift Mainz, wahrend die durch 
T eilungen herbeigefuhrte Schwiicne der meisten einheimismen Grafen- und Herren
geschlechter diese Politik erleichterte. Der Kristallisationskern der Landesherrscnaft 
wurde auf diese Weise das Landgericht Maden. das nach dem Vorbilde des Land
gerichtes Mittelhausen in Thiiringen zu einem Nieder- und Oberhessen urnfassenden 
"Obergericht rnit Landfriedensfunktionen" umgebildet wurde. In diesem Vorgang 
wird besonders deutlim. wie die Hoheitsbildung von der rechtIicnen in die raumliche 
Sphiire iibergriff und so das neue "Land" schuf'. 

Die Herrsmaftsbildung rnu6te naturlich besondere Schwierigkeiten mamen, wenn 
die AusgangssteIlung, eben das iibergeordnete Landgericht, nicht unbestritten in 
der Hand des Landesherrn war. Das war bei dem hessischen Obergericht der Fall. 
da es Lehen des Erzbischofs von Mainz war. Zwar schloG die passive Lehnsabhan-

• Ebenda n1. Du Beilpitl filr die Einbniehung alter Dynllttnfamilien in den terrltorlalen Lehensverband 
hittet der Offnung. vertrag der Gehriider Sdlenken zu Sdlweln.herr yom 26. lull UIS, die lidl dem Land
~rafen Ono. seiner Gemahlln und ihren Erben iiberdie. al. re.mworcne Rate verpAlmtcn. F. Gun d I a t h ; 
Die heni.dlcn Zentralhehorden van J247 hi. 1604, JI (19n) 1. 
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gigkeit von einem geistlichen Fursten die Aufnahme in den ReimsHirstenstand nicnt 
aus; aber sic konnte Zll einem geHihrlichen Hindernis weedeD, wenn der Lehnsherr 
selbst den Aushau einer Gebietsherrscbaft in dem gleichen Raum wie def weltliche 
Lehostrager anstrebte. Dies traf fur unsern Fall Zll. Iedes Mal, wenn die Erbfolge 
kritisch wurde, teaten die Mainzer ErzbischOfe aIs die eigentlichen Konkurrenten deT 
Landgrafen auf den Plan uod 5umten Dicht nur das Landgericht Maden, sondern 
die liber das ganze Land zecstreuten stiftismen Lehen einzuziehen. 

Von hier aus wird die entscheidende Bedeutung der Anerkennung deT Erbanspriiche 
Heinrims des Kindes durm die hessismen Stande ecst eecht verstandlicb; denn seine 
Mutter konnte im Anfang ihre Herrsmaft in Hessen nur auf ihr hetramtlimes 
Eigengut und ihren landgraflidten Tite! stlitzen. Dieser Titel war zunachst audt nur 
ein Ansprudt. Er muBte in langjahrigen Kampfen gegen Mainz und, nadtdem mit 
diesem ein Vergleidt zustandegekommen war, gegen den Markgrafen Heinrim von 
MeiBen durchgesetzt werden 7. Die mutige Landgrafin erreimte ihr ZieI. weil ihr 
im Endstadium des Krieges Graf Otto von Ziegenhain und eine Anzahl hessismer 
und lahngauismer Edelleute zufielen, die im Beginn ihre Gegner gewesen waren. 
Man hat den Eindruck, daB diese Herren, vor die Wahl einer Eingliederung in das 
Mainzer oder das landgraHiche Hoheitsgebiet gestelIt, sich flir das Ietztere entsmie
den, weil es ihnen vorteilhafter ersdtien oder weil die Landgrafin ihnen vielleimt 
groBere Vorteile und weitgehende Freiheiten zusicherte. Gewahrte sie diese Freihei
ten doch auch den hessismen Stadten, von denen einige sogar, allerdings mit ihr 
zusammen. dem groBen rheinismen Stadtehund beitraten. Vermutlich spielte bei der 
Entsmeidung auch die geflihlsmaBige Bindung an das hessische Stammesgebiet, dem 
wahrend der Vereinigung mit Thliringen die StelIung eines ebenblirtigen Nebenlandes 
geblieben war. eine Rol1e. wie denn die Landesherrschaften oft an die Gliederungen 
der Stammesgebiete oder alten HerzogtUmer anzuknUpfen versuchten. 

Die Selbstandigkeit der hessischcn Landesherrschaft war jedoch erst gesimert, 
wenn der TituIarlandgraf Heinrim in den ReichsfUrstenstand aufgenommen war. 
Eine soIche Neuerhebung erfoIgte in der Form eines Fahnenlehens. ,.in dem neben 
den lehnsmiiBig begrfindeten Rechtstiteln fiberall ... auch salche. die rnit Recht odef 
Unremt von ihren Besitzern aIs Allode angesehen wurden", gekoppelt waren 8, 

DeshaIb wurde die Wiirde des hessischen Landgrafen auf die in der Erhebungsurkunde 
von 1292 als landgrafliches Eigen bezeichnete Stadt Eschwegc und das Reichslehen 
der Boyneburg gegrlindet. Beide Lehensobjekte Iagen auBerhalb der alten Graf
smaft Hessen und waren deshaIb der Lehensabhangigkeit von Mainz entzogen. So 
gelang es, dem neuen Reimsfiirstentum eine unabhangige Rechtshasis zu schaffen, 
von der aus der weitere Ausbau der Landeshoheit erfolgen konnte. 

Dieser Aufbau interessiert hi er nicht als solcher. Es kam uns nUr darauf an, den 
Begriff des Landes aIs eines auf reichsremtlicher Grundlage stehenden Hoheitsgehie
tes zu klaren und dadurm aum zu einer Bestimmung der Begriffe "Landesherrschaft" 
und "Landstande" zu kommen. Es diirfte klar geworden sein. daB das Land ein 

'Th. 11 g t n und R. V 0 gel: Krithdle Bearbeirung und Dautellung du Ge,dlidlte du thur.-htu. 
Erbfolgekritgu (12'.7- 1261). ZHG 20 (1813) ISl H. 

IStengd. I. I . 0., 333 H. 
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politisches und rechtlicn.es GeHige ist, das nicn.t von seinem Herrn alIein. sondern 
in Gemeinscn.aft mit den Standen dargestellt wird. Beide Faktoren sind aufs engste 
verbunden, und zwar so, daB dem Landesherrn in dem Verhaltnis zu den Standen 
zweifeIlos die Initiative zufallt, daB er aber in den oben bezeichneten Fallen auf die 
Mitwirkung der Stande angewiesen ist. Die Stande repriisentieren von vornherein 
das retardierende und das Herrsrn.aftsprinzip einschrankende Moment. lnfolgedessen 
ist das Verhaltnis zwiscn.en Flirsten und Standen trotz der mittelalterlichen Rechts
ordnung. die sie als gleichgeordnet ersrn.einen laSt, ein dynamisches. Als solches 
ist es von der politisdten Entwiddung abhangig und muB also in den allgemeinen 
gesmimtlimen Zusammenhang gestellt werden. 

n. 
Ein lahrhundert spater bietet sich uns ein vollig anderes Bild. Die Koppelung des 

herrsmaftlidten und standiscnen Prinzips ist aufgelockert. Statt dessen befinden sich 
beide im Zustand homster Spannung. die zur Entladung drangt. Das liegt im Zuge 
der Zeit. Es ist zuriiel<zufuhren auf die totale Wudterung des Feudalismus, die jede 
staatliche Ordnung aufzulosen droht, und wird durch die Recntsauffassung des Mit
telalters gefordert. Das Mittelalter kannte keine einheitliche. alIgebietende obrig
keitlirn.e Gewalt. sondern liber jedem Herrscner stand das Recnt, das in der Form 
des Herkommens gottliches und positives Recht zugleich war. ledem. der sich in 
seinem Remtsgeflihl verletzt White, stand das Remt des Widerstandes und der 
Se1bsthilfe zu, sofern er wehrhaft war. Strebten Konigc und Flirsten se it langern 
danach, dieses SeIbsthilferecht. das alle auBen- und innenpolitischen Beziehungen 
durchdrang, einzuschranken, so wurden alIe. die ihre Rechte uDd Freiheiten nicht 
aufgebeD wollten. getrieben. es zu verteidigen Q. 

Das Mitte1 fur den eineo wie fur den anderen Zweck wurde die Einungsbewegung. 
die dem 14. lahrhundert das Geprage gab. Die Landfriedensbunde. die seit dem 
Landfriedensgesetz Kaiser Friedrichs 11. von 1235 in den Mittelpunkt der Reichs
politik ruckteo, wurden sorgfaltig durchgeformt. Mit ihren rege1ma6igen Tagungen 
und ihrer Verpflidttung zur freiwilligen Schiedsgerichtsbarkeit bildeten sie eine 
wichtige Vorstufe zur Reichsreform. Dom die Flirsten- und Stadtebunde, die Ritter
gesellschaften und sonstigen Einungen. die in raschcrn Wechsel auftaudlten und vcr
schwanden. dienten in erster Linie den Sondcrinteressen der Beteiligten. Flir Hessen 
wurden die Landfriedensblinde in Westfalen und der Wetterau bedeutsam. Hier 
wollten die ErzbischOfe von Mainz, die standige Mitglieder und Spielleiter der 
.. rhein-mainism-wetterauischen" Landfriedensorganisation waren, auf dem T rlim
merfeld des alten Reimsgutes cin Bundesgebiet mit we it nam Norden vorgeschobe
ncm Vorfeld zur Abwehr und. wenn rnoglich, zur Zerstorung der hessischen Staats
bildung schaffen. Frcilich suchten die beteiligten Stadtc wie Frankfurt, Friedberg 
und Wctzlar in dieser Organisation vor allem die Sicherheit dcr FernhandelsstraGen 
zu erreichen. Auch hier Hnden wir wiedcr bestatigt. daB in diescn Einungen weit
reimende auBenpolitische ZieIe rnit den nachstliegenden kleinlichen Sonderintcr
essen verbunden waren. Die Landfriedensblinde lebten ubrigens in dem Wetterauer 

• Die grUDdlll.ullcbcD FrageD del Fcbderccbts behalldclt O . BrunDer, • . a. 0 ., 11 ff. und HI ff . 

• 



72 Ludwig Zimmermann 

Grafenverein als einer Verteidigungsorganisation der Reichsunmittelbaren in der 
Nachbarschaft Hessens fort 10. 

Natiirlich griff das Einungswesen auch auf die Auseinandersetzungen innerhalb 
der Territorien iiber. Es wurde fUr die Stiinde das Mittel zur Verteidigung des Her
kommens und zur Abwehr von Forderungen der Landesherren, die als unbi11ig emp
funden wurden. Im Falle von Erbstreitigkeiten im Fiirstenhaus konnte man so u. U. 
das Gesamtinteresse des Landes vertreten, ja, vielfacn iiberhaupt erst den Begriff 
eines solchen Interesses entdecken. Diesen positiven AuBerungen standen jedoch bald 
groBere negative Wirkungen entgegen. Die Ritter uod Stiidte schlossen sich niimlich 
in weitverzweigten interterritorialen Biinden zusammen, urn ohoe Riicksicht auf die 
Landesgrenzen die groBen soziaIen Spannungen, die mit dem Vordringen der Geld
wirtschaft entstanden, mit vereinter Kraft auszutragen. SchlieBlich war cs noch mog
Hm, daB Ritter und Stiidte ihre sozialen Gegeosiitze zuriickstellten und sich in den 
Landem zu einer radikalen Opposition zusammenschlossen oder in dem Streben 
nach Reimsunmittelbarkeit die in der Entwickluog begriffenen Landesherrschaften 
Zll sprengen drohten. 

In Hessen schossen die Rittergesellschaften in der zweiten Hiilfte des 14. lahr
hunderts ins Kraut. Nach einer richtigen Beobachtung Landaus wurden sie dabei 
von der Zersplitterung der Grenzgebiete vor allem im Suden und Westen sowie durdt 
die Mainzer Einsprengsel begiinstigt. Zum Verstandnis der durch die Einungen her
vorgerufenen Fehden muB man namlich das alle anderenBeziehungen des Landgrafen
hauses iiberlagernde VerhiiItnis zum Erzbistum Mainz im Auge behalten ll . 

Wenn die allgemeine politische Stellung des Stiftes durch die Ohnmacht des deut
schen Konigtums auch geschwacht war, so gingen die ehrgeizigen Plane zu einer 
stiindismen Reichsreform, die starke geistliche Staaten voraussetzte, gerade von 
ihm aus. Urn eine RolIe in der Reichspolitik spielen zu konnen, mu6ten die Kirmen
fUrsten in den Wettstreit mit den aufstrcbendeo weltlichen Fiirsten eintreten. Sie 
waren dabei durch die Kircbenspaltung und wiederholte zwiespaltige Wahlen benach
teiligt. Infolgedessen wurde der Mantel des heiligen Martin in den jahrzehntelangen 
Kampfen, die sich daraus ergaben, arg zersmlissen. T rotzdem verfolgten die ehr
geizigen und kriegerischen Priilaten durch zwei lahrhunderte hindurch den Plan, 
einen groBeo mitteldeutsmen Staat zwischen Mainz uod Erfurt zu errichten. Vor
aussetzung fur seine Verwirklichung war die Vernichtung der Landgrafschaft Hes
sen. Hohepunkt dieses dramatischen Ringens wurde der Krieg, den der hochgemute 
Erzbischof Adolf von Nassau in den letzten zwei lahrzehoten des lahrhunderts gegen 
Landgraf Hermann fiihrte. Nach dem 5tH der Zeit entlud sich der groBe Gegensatz 
in einem Wirbel von Fehden, die zugleich die Form eines verheerenden Biirgerkrieges 
annahmen. 

It ViI. E. E. 5 ten i e I: Du gesdtidttlidte Redtt der bessismen bndsdtaft (1929) 26 H. Datu .ind 
heranzu:iehen die Gudtlmten der Wetterauer Grafenhauttr. von denen nur die Jlinelte F. U h I h 0 r n : 
Gndtldtte der Grafen von Solms im Mittelaher (1nl). erwlhnt Hi. - W. F. b r i c I u . : Die alteren 
landfrieclenseinuneen der Wetterauer Grafen. AHG. NF III (nOt) 203 H. 

11 K. Wen c k: Die Stellun, des Erzstiftu Main im Gane der deutsdten Gnmidlte. ZHG 13 (1909) 
271 ff. - E. V 0, t : Main: uDd Henen im .pitcren Mlttd.lter. MOHG. NF 19 (1911). 
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Der erste Akt des dramatischen Kampfes zwismen Furstentum und Standen war 
die Sternerfehde'!. Ausgelost wurde sie durm die Unsimerheit der Erbfolge; denn 
1366 war Otto der Smutz. der einzige Sohn und Mitregent Heinrichs 11 .• kinderlos ge~ 
storben. Der alte Landgraf nahm dann Hermann, einen Sohn seines bereits 1345 

verstorbenen Bruders Ludwig als Mitregenten und Erben an. Hermann war Geist
lidter geworden und zuletzt Domherr in Magdeburg gewesen. Seine Annahme ent
tauscbte die Hoffnungen, die sich vor allem Heinrichs Tomtersohn, Herzog Otto 
von Braunsmweig, gemacht hatte. Dieser rankesiichtige Herr, dem se in durch dau
ernde Teilungen auf die Umgebung von Gottingen beschranktes Fiirstentum zu klein 
war und der immer in Geldnoten steckte. spann nun das Netz einer groBen Ver
schworung. urn sim durch abenteuerliche Fehden wenigstens einen T eH des Erbes zu 
ergattern. 

Der Herzog. der "Quade", d. h. der Bose zubenannt, scheint der eigentliche Stifter 
des Sternerbundes gewesen zu sein. Er handelte im engsten Einvernehmen rnit den 
Grafen von Ziegenhain, von denen Gottfried d. J. Ottos Schwester heiratete und der 
Bundeshauptmann wurde. Es gelang den Stiftern. einen groBen T eil des unzufriede
nen. besonders niederhessischen. Adds zu gewinnen. Unter den auGerhessisroen 
Mitglicdern befanden siro der Bischof Heinriro von Paderborn. Graf Johann von 
Nassau-DilIenburg, der schon seit langem mit Landgraf Heinrkh verfeindet war. 
die Grafen Engelbert und Dietrich von der Mark. von denen der erstere ein Schwager 
des Dillenburgers war, und die meisten Wetterauer Grafen und Herren. dazu die 
Abte Konrad von Fulda und Berthold von Hersfeld. smlieBlich eine Menge hessischer 
und wetterauischer Ritter mit ihrem Anhang in den Rheinlanden. Westfalen. Thii
ringen und Franken. Der Bund solI 2000 Ritter und Knappen umfal3t haben. von 
denen etwa 350 Burgen besaGen. 

Was hat die aus so verschiedenartigen Elementen gebildete Gesellscbaft zusammen
gefiihrt? Offenbar handelte es sich urn einen Zusarnmenschlul3 al1er, die sim durch die 
erfolgreich fortsdtreitende Ausbildung der hessischen Landesherrschaft bedroht oder 
benacbteiligt Whiten. Der Bund organisierte sich in einem auGeren und einem inneren 
Ring. Er umklammerte die Landgrafschaft nicht nur, sondern er versuchte auch, sie 
von innen zu sprengen. Der junge Landgraf. iiber den die hochfahrenden Sterner als 
einen Geistlichen spottelten. erwies sich jedoch als der Lage in jeder Hinsicht ge
wadtsen. Vielleicht hatte er in Prag. wo er den Doktorhut erworben hatte. etwas 
von der Atmosphare der Friihrenaissance eingesogen. die die Hauptstadt Karls IV. 
belebte. ledenfalls huldigte er einem neuen Fiirstenideal. das nach dem grol3ziigigen 
und lassigen Regiment seines Onkds von den hessischen Adligen als Herausforde
rung empfunden wurde. 

Die Chronisten berichten. daB Hermann, aIs er zur Regierung kam. Kisten und 
Kasten leer und viele Burgen verpHindet vorfand. Deshalb habe er viele Amtleute 
entfernt und durch fremde, ihm ergebene ersetzt. Auch habe er die Hofhaltung ein-

It Zur Ge,dlidlte des Sternerkriegs vg\. G. La n diu! Die Rittergesellschaften in Heuen wahrend des 
14. und 15. Jahrhunderts. ZHG Suppl. I (1840) 24 H. - W. F r i e den s bur g ; Landgraf Hermann 11. 
del Gelehrte von Heuen und Erzbismof Adolf I. von Main:: 1313-1390. ZHG 21 (1886) 6 H. - F. K ii eh: 
Beitrige zur Gesmidlte des Landgrafen Hermann 11. ZHG 27 (1892) 409 H. und 29 (1894) 1 ff. - P. S c h u 1 % : 

Heuiidl-Braunsmweigism-Mainzlsche Politik in den Jahren 1376--1379 (1895) 17 H. 
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geschrankt uDd sich dadurcb den HaG der Ritterschaft zugezogen, wie ihn denn def 
Graf von Ziegenhain nom spater eioes unfiirstlichen Verhaltens zith. Diese spar
limen Nachrichten deuteD 3uf den Versuch einer Reform def Verwaltung, insbeson
defe def Finanzverwaltung, die die Mamtmittel deT Landesherrsmaft starken uod 
def Entfremdung ihrer Einnahmequellen Einhalt gebieten sollte. Die Betroffenen 
reagierten mit ausgesprochener Unlust, uDd sic such ten ihren emporten Herzen 
dUTch feudale Plackereien Luft Zll rnameD. DaB deT JUDge Landgraf sich nicht heraus
fordern lieS, sondern ibrem Treiben mit Langmut zusah, erregte sic nom mchr. UDd 
so gerieten sic in Versuchung, diesem neuen Lebensstil auf ihre Weise cin Ende ZlI 

machen. 
Die Stadte dagegen miissen die MaBnahmen Hermanns wohl zu schatzen gewuBt 

haben. So waren ihm die Stadte Oberhessens, das er zunadtst selbstandig regierte, 
derart zugetan, daB sie ihm, als er ihnen auf einer Tagung auf dem Marktplatz zu 
Marburg seine bedrangte Lage sdtilderte, begeistert Hilfe gelobten und ohne Mur
ren die groBen Sum men aufbrachten, die der Sternerkrieg verschIang. Die SteBung 
des Landgrafen in Oberhessen war so gefestigt, daB er im Februar 1372 den AdIigen 
die Teilnahme am Sternerbund verbot und sie aIs Landesverrat brandmarkte. Auch 
die niederhessischen 5tadte sagten auf einer Tagung in Kassel den beiden Landgrafcn 
ihre Unterstiitzung zu; aber es sdteint. als ob trotzdem die 5terner in der Haupt
stadt und in der Biirgersmaft anderer 5tadte smon eine Partei gehabt hatten und es 
den dtterHdten Burgmannen gelungen ware. hier und da Unruhen zu erregen, so daB 
also sdton zu Beginn des Biirgerkrieges sidt die Umrisse einer standiscnen Opposi
tionsfront abzeichnen. 

Dank Hermanns Umsimt und Tatkraft fanden die bedrohten Fiirsten unter mren 
Standesgenossen. die aum mit ihrem aufsassigen Adel zu tun hatten, wertvoIIe 
Bundesgenossen. Die bedeutendsten von ihnen waren die Markgrafen Friedrim. 
BaIthasar und WiIheIm von MeiBen, die auch vor den AnschIagen der Erzbischole 
von Mainz auf der Hut sein muBten und aus familienredttlidten Griinden am Bestand 
der hessisdten Landgrafschaft interessiert waren. Sic gaben desholb ihr Biindnis mit 
Otto dem Quaden auf und Ieisteten dann bei den Kampfen urn den Herzberg und in 
der Gegend von Hersfeld wiIlkommene Hilfe. Als Haupt der hessischcn Partei in 
Nassau und der Wetterau wirkte Graf Rupredtt der Strcitbare von Nassau-Wies
baden. Der Ianderlose Graf trat durch einen Vertrag vom 28. Oktober 1372 in ein 
formliches 50Idverhaltnis zu Hessen und und hat auch spater als Anhanger des Erz
bisdtofs Adolf von Mainz die Rolle eines Vorlaufers Franz von Sickingens gespielt. 
AuBerdem warb der Landgraf zahlreiche Ritter in den Grenzgebieten an, vor al1em 
in Thliringen und aul dem Eichsleld. Es gaIt auch schon llir die damalige Zeit, daB 
zum Kriegfuhren Geld. Geld nnd noch einma! Geld gehort. Dies Geld war unter den 
obwaItenden Umstanden nur mit Zustimmung der 5tande zu erlangen. 

Wir haben hier nidtt den Verlauf der Fehden zu schildern, sondern stellen nur fest. 
daB der Sternerbund mit Ausnahme der erfolgreichen Verteidigung des Herzbergs. 
der se in Operationszentrum war, zu keiner gemeinsamen Handlung kam, sondern 
seine Krafte in Raubziigen und Unternehmungen gegen einzeIne Burgen und Stadte 
zersplitterte. So konnte Landgraf Hermann durch energische VorstoBe von der inne
ren Unie seine Gegner nacheinander erledigen. Der Kampf wurde rnit groBer Harte 
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gefiihrt. Das Land wurde der 5itte der Zeit gemaB mit Brand und Raub verheert. 
50 wird erklarlim, daB der Landgraf die Gefangenen, die in seine Hand fielen, nicht 
gerade glimpflich behandelte. DaB muBte natiirlim die Erbitterung ihrer Kampf
genossen nom steigern und den sonst in solchen Fehden iiblicheo baldigen Ausgleich 
ersmweren. Der groBe politisme Schachzug. der die Waage zugunsten der hessischen 
Landgrafen neigte, war der AbsmluB der Erbeinung mit dem Hause Wettin. Er 
mamte alIen Spekulationen auf eine T eilung der hessismen Erbmasse - Landgraf 
Hermann blieb namlich bis ZUIn T ode seiner ersten Gemahlin kinderlos - ein Ende. 
Die kaiserlicbe Bestatigung dieses Abkommens uod die Aoerkennung ganz Hessens 
als eines unteilbaren Fiirstentums starkten die Stellung des Hauses Brabant derart. 
daB der Sternerbund im Friihjahr 1374 gesprengt werden konnte. 

Die Erbverbriiderung. die den Bestand der Landgrafsmaft zu simern scbien und die 
storungslose Qbernahme der AlIeinregierung durm Landgraf Hermann nam dem 
Tode seines Oheims (1376) ermoglichte. hatte jedoch auch eine Kehrseite. Die enge 
Bindung. in der er nun zu den Markgrafen von Meil3en stand. verwickelte ihn 
namlim in den Streit urn das Erzbistum Mainz, den die mit dem Kaiser verbiindeten 
Markgrafen zugunsten ihres von Papst Gregor XI. ernannten Bruders Ludwig, Bi
smofs von Bamberg, gegen den vom Domkapitel einstimmig erwahIten Adolf von 
Nassau fiihrten. Dieser junge tatkraftige Pralat liel3 sim durch die hohen Bundes
genossen seines Nebenbuhlers nicht einschiimtern, sondern schmiedete mit aul3er
gewohnlicber Zielstrebigkeit uod groBem diplomatismem Gesmick ein Gegen
bundnis, das Hessen einkreiste und aum daraufhin angelegt war, im entsmeidenden 
Augenblick seine inneren 5pannungen auszunutzen. Sie spitzten sich wahrend der 
Vorbereitung des neuen Waffenganges in bedrohlicher Weise zu. Ein mamtiger Bund 
aller im Nordwesten benachbarten geistlicheo Fiirsten, dem sich aum die Abte von 
Fulda und Hersfeld wieder ansmlossen. ebenso wie der auf Rame sinnende Herzog 
Otto von Braunsmweig, die Grafen von Ziegenhain und Waldeck und zahlreime 
ehemalige 5terner. marschierten zum Entscheidungskampf gegen das smon schwer 
heimgesumte Land au£. Der Spielleiter hielt sich beim Wiederaufleben der vor
bereitenden Fehden zunachst vorsimtig zuriick. 

Die inneren Spannungen in Hessen steigerten sim nunmehr ins Unertragliche, weil 
der Landgraf sim auch nom mit den Stadten iiberwarf, die wahrend des eben be
standenen Sturmes seine treueste Stiitze gewesen waren. Bis zum Absmlul3 der 
Sternerfehde muB die hessisme Politik iiberhaupt aIs stadtefreundlidt gegolten 
haben; denn sonst hatten wohI Hersfeld, das seine Freiheit gegen den smon er
wahnten Abt Berthold verteidigte, und das nam der Vertreibung der Patrizier von 
den Ziinften beherrsdtte Wetzlar sich kaum bereitgefunden, sich der hessischen 
Landgrafschaft gerade wahrend ihres Daseinskampfes anzusmlieBen. 

Urn der drangenden Finanznot zu steuern und die notigen 5treitkrafte. koste es, 
was es wolle, bereitzustellen, kam Landgraf Hermann auf den Einfall. ein Ungeld 
einzufUhren. Wie das Beispiel Marburgs zeigt, hatten die Stadte nam der Sterner
fehde erheblime Summen gezahlt. urn die Tilgung der dringendsten Sdmlden zu 
ermoglimen. Durch die Verpfandungen waren aber die laufenden Einnahmen so 
gering geworden. daB der Fiirst auf ein drastisches AushiIfsmittel verfiel. Die ober
hessischen Stadte stimmten im Oktober 13 75' der Einfiihrung des geforderten Ungelds 
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Zll, d. h. eiDer Ums3tzsteuer fUr Lebensmittel uDd Gebraumsgegenstande UDd eines 
Zolls, def Handel uod Wandel in der drilckendsten Form bclastete. Der Landgraf 
verspram, dieses Ungeld nidtt Zll crhahen, uod befreite die Stadte unter gewissen Vor
behalten von Steuern uod Beden. Au6crdem soil ten die Geistlichen genau so zum 
Ungeld herangezogen werden wie die Burger.13, 

Dcr Versuch, die gleiche Regelung in Niederhessen einzufiihren. scneiterte. Trotz 
instandigen Zuredens auch des beliebten aIten Landgrafen Heinric:h weigerten sim 
die Stiidte, das Ungeld Zll zahlen. Im lanuar 1371 versammelten siro ihre Vertreter 
auf dem Rathaus Zll KasseI. lehnten die Deue Auflage als unerschwinglich ab uod 
trafen zugleich Vorkehrungen gegen gewaltsame Oberraschungen von seiten Land
graf Hermanns, dem sie oHenbar alles zutrauten. Ihr MiBtrauen war nur al1zu 
berechtigt; denn als das Ungeld in Oberhessen, wahrscheinlich wegen der dort sidt 
ausbreitenden Emporung, nur etwas uber ein Jahr crhoben werden konnte, half 
sidt der Landgraf mit skrupellosen Praktiken, die derart Schule machten, daB sic 
offenbar ein lahrhundert lang im Sdtwange blieben, wie etwa die Handsalben an die 
"Gewaltigen" zeigen, die die Stadt Marburg an den Hofmeister Hans von Dornberg 
und seine Gehilfen zahlte. 

Um sidt gegen den Landgrafen, der seine Zusicherungen mit erstaunlicher Un
bekummertheit brach, zu sichern. schlossen die Vertreter der Stadte in Kassel einen 
Vcrtrag, in dcm sie sich vcrpflichteten, unrcchte Gewalt durch Bitten und Mahnen 
abzustellen zu versuchen und im ubrigen Kosten und Schaden, die ihnen erwarnsen 
konnten. gemeinsam zu tragen. Es war das die Ankundigung des Widerstandswillens. 
Dieser wurde nom dadurrn unterstrichen, daB die Stadte am 1. lanuar 1378 mit 
den Burgmannschaften der Stadte und anderen einzelnen Rittern cinen Vertrag 
auf 20 lahre zu gegenseitigem Schutz schlossen. Sie kleideten ihn zwar in die Fonn 
des Landfriedens und beteuerten ihre Lcyalitiit gegenuber dem Landesherrn; aber es 
war nur aHzu deutlich, daB der Vertrag die Spitze gegen diesen kehrte. Der Landgraf 
gebot deshalb die Auflosung der Einung; aber se in Gebct wurde nicht beachtet. 
sondern in KasseI griffen die Einungsverwandten zu den Waffen uDd stunnten die 
Burg. die sie in der Hand behielten, bis Markgraf Balthasar von Thuringen als erb
verbruderter Furst zu vermitteln sumte. 

1n dem Vergleich, den der Markgraf zugleich im Namen seiner Brtider aushandelte, 
muBte der Landgraf die Einung formlich anerkennen. Die Stande IOsten sie dann 
auf und gaben auc:h die besetzte Burg zuriick, nachdem der Fiirst den Burgmannen 
zugestanden hatte, daB die miBliebigen Amtleute entlassen werden wiirden. Der 
Siihnevertrag war zweifellos eine Demiitigung des Landesherrn. Dieser sann nur 
darauf, wie er sidJ. vcn ihm befreien konnte. Er setzte den KasseIer Rat, den er mit 
einigem Remt als den Fiihrer der stanclischen Opposition ansah, mit Hilfe der ziinft
lerischen Partei ab. Der abgesetzte Rat, von der bisher maBgebenden Gilde der 
Kaufleute gestiitzt, uDd ein Teil der Gemeindevertreter wand ten sich daraufhin 

11 F. K ii c; b : Beitri~e ~ur Gudtidtte del Land~raftn Hermann 11. van Hus£o. V. Zl,Ir Gumicbte du 
Krie~1 mit Maim:. Bral,lnlmwti~ und Thiiringto I. J. 13.7. ZHG -40 (1907) J20 H. - D r r I . : Quellen tur 
Remts~umldttr der Stadr Marbur~ I (1918). Elnleltuo~. S. 1-4 H. - H. Br u n n t r : Gudtldltr der Red
drn~ltadt Caud (19B) -4. If. 
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an die Markgrafen Friedridt und BaIthasar rnit der Bitte urn personlicben Schutz 
und die WiederhersteIIung des Suhnevertrags. Zwei der Ratsherren, die das Schreiben 
verfaBt hatten, wollte der Landgraf zur Verantwortung ziehen. Sie flohen aber mit 
einigen Freunden und wurden daraufhin ausgewiesen; ihre Guter wurden beschIag
"ahmt. Die Fluchtlinge fanden Aufnahme bei Herzog Otto dem Quaden. Die Mark
grafen luden nun den Landgrafen zu einem Schiedstag nach Eschwege und mahnten 
ihn, in eine Untersudtung der VorfalIe einzuwilligen. Wenn die Unsdtuld der Burger 
erwiesen weeden soUte, soBten sie bei ihren Rechten belassen werden: andernfalls 
wollten die Markgrafen als Garanten des Vertrags ihren Verpflichtungen gemaB 
handeln. Der Landgraf lehnte diese Ladung mit ihrer verstedcten Drohung brusk 
ab und verbat sich jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes. 
Er zwang tatsadtlidt die Stadte und woh! auch einen Teil der Ritterschaft, irn }ahre 
1384 den Markgrafen den Schiedsspruch aufzukiindigen. Er konnte sich das leisten, 
weil er sich in der Auseinandersetzung mit den Geschlechtern, die mit den Adligen 
sympathisierten. auf die Seite der nam der Herrsdtaft strebenden Zunfte steUte und 
so eine volkstumlime Politik mit demagogiscbem Einsmlag trieb. 

Dom der Preis, den er fur diese Politik zahlen muBte, war zu hoch. Er drangte den 
erbverbruderten Hirsten namlicb gerade in dem Augenblick in die Front seiner 
Gegner, als diese sidt anschickten, den Verniduungskrieg vom Zaune zu bredten. 
Im Fruhjahr 1385 warf Erbisdlof Adolf, der die Krafte seiner Verbundeten plan
maBig zusammenfaBte und einheitlich einsetzte. den isolierten Landgrafen in einem 
kurzen Waffengang nieder. Dieser muBte urn Frieden bitten. der ihm unter smweren 
Bedingungen gewahrt, von dern Sieger jedoch nur als ein Waffenstillstand angesehen 
wurde. Im Marz 1387 smloB Erzbismof Adolf mit Herzog Otto und dem Markgrafen 
Balthasar namlim ein erneutes Biindnis ab, das bis zum Tode landgraf Hermanns 
dauern soUte und die Teilung seines Landes vorsah. Es war ein Dokument der Tod
feindsmaft: aber der so Bedrohte iiberlebte seinen Hauptfeind und erhielt von dessen 
NachfoIger einen glimpflichen Frieden (1394). Auch mit den Verblindeten karn es 
zu einem Ausgleich; aber cs ist bczeichnend, daB bei den schon vorher unter
nornrnenen Vermittlungsversuchen befreundeter Flirstcn die Frage der Behandlung 
der vertriebenen Kasseler Burger eine besondere RoUe spielte. Der Markgraf wo lite 
sie nicht preisgeben. und anscheinend muBte der Landgraf trotz langen Straubens 
einwilligen, ihnen die Ruckkehr zu gestatten und ihre Guter zuruckzugeben. 

Doch damit war der Friede in den Stadten noch nicht eingekehrt. Vielmehr fuhrte 
der Landgraf nach dem FriedensschluB einen HochverratsprozeB gegen eine Gruppe 
Kasseler Burger durch, die beschuldigt wurden. wahrend der dritten Belagerung der 
Hauptstadt durch den Markgrafen Balthasar mit diesem in Verbindung gestanden 
und beabsichtigt zu haben, ihm die Tore zu offnen. Drei von den Ungliicklichen. 
die nicht geflohen waren, wurden von einern Ausnahmegericht. das der Flirst selbst 
eroffnete und das einen ausgesprochenen SchauprozeB durmfUhrte, trotz Beteuerung 
ihrer Unsmuld zum Tode verurteilt und unmittelbar darauf auf dern Markt ent
hauptet. Es ist Brunner in der Meinung beizupflichten. daB es sich urn einen )ustiz
mord handelte; aber der Landgraf wollte cin Exempel statuieren und den Burgern 
flir die Zukunft die lust nehmen. noch einmal wider den Stadlel zu locken. Er 
White sim nam dem AbsmluB der Kiimpfe so stark, daB er in alien Stiidten gewaltsam 
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die Verfassung anderte. die widerspenstige Scnoffenpartei aussmaltete uDd in den 
fortdauernden erbitterten Parteikiimpfen sich zugunsten der Ziinfte einmischte. 
Diese Anderung des Stadtrechts ist gleichnishaft; denn sit wurde gleichIautend fiir 
alle oberhessismen Sdidte erlassen uDd steHt nam KUch "eineo entsc:heidenden 
Schritt dar auf dem Wege zur territorialen Gesetzgebung". Damit erhalten wir eineo 
Fingerzeig ftir die Deutung dieser erbittertcn Kampfe zwischen Landesherrschaft 
uDd Stand en. 

Weder die Kampfe des Sterner- nom die des Minne- uDd Hornerbundes der Ritter 
hatten die StelIung des Fiirstentums ernsthaft erschiittern konnen. Erst als die 
Patrizier in den Stadttn mit den Adligen gemeinsame Same mamten und den 
erbverbriiderten Markgrafen gegen ihren autokratismen Herm aufzubieten ver
sumten, geriet dieser in arge Bedrangnis: aber selbst nam der smweren Niederlag~. 
die Landgraf Hermann 1385 erlitt, konnten ihm die Stande ihren Willen nicht auf
zwingen. Das beweist, daB es skn bei der Emporung der standismen Opposition nicht 
urn den Durmbrum neuer, zukunftstramtiger Krafte handelt. sondern nur urn 
das Aufbaurnen eines nimt mehr zeitgemaBen Selbstandigkeitsdranges, der die 
Sch.icksalsprobe nicht bestand. Vom rechtlichen Standpunkt war der Widerstand 
gegen die unerborten Neuerungen zweifellos geremtfertigt. Man wird auch seine 
moralisme Bedeutung nicht gering anschlagen; denn so wurde ein ausgesproch.en 
despotisches Regiment verhindert. das bei dem selbstherrlich.en Charakter des Fiirsten 
offenbar im Bereich. der Moglich.keit lag. Man wird ihm jedoch zugute halten miissen, 
daB cr im Drang der Not handelte und daB die Errichtung einer festen staatlichen 
Ordnung unumganglich. war. wenn die Landesherrsmaft nimt im Chaos versinken 
sollte. So war das Ergebnis der sch.weren Kampfe die Ausbildung eines neuen Gleim
gewichts der Krafte. in dem Landesherrschaft uod Stande sich wieder zu gemein
samem Wirken zusammenfanden. Das Obergewicht der Herrschaft war dabei aller
dings so eindeutig, daB roit dem Beginn des 15. lahrhunderts ein neuer Absmnitt 
in der Geschich.te der hessischen Stande beginnt. Die hessische Rittersch.aft mach.te 
ihren Frieden mit dem Landgrafenhause und nahm bald mit ihren besten Vertretern 
einen bevorzugten Platz im Rate der Fiirsten und der Landesverwaltung ein. Sie be
wahrte sich. besonders in der hervorragenden Vormundsch.aftsregierung fUr den un
miindigen Ludwig L. mit dessen Regierungsantritt wir die Schwelle zur Ausbildung 
des Territorialstaates iibertreten. 

Ill. 
Die 45jabrige Regierung Ludwigs I. ist gekennzeichnet durdt einen gliickhaften 

Aufstieg seines Hauses und Landes 14. Wie se in Beiname .. der Friedfertige" andeutet. 
ist er der Typus einer neuen Furstengeneration. die ihre Mach.t lieber durch gUnstigc 
Heiraten und die Unterbringung ihrer Briider und jiingeren Sohnc: in den benam
barten Stiften als durch verheerende Fehden erweiterte. Dem JUDgen Laodgrafen 
war es beschieden. die Kampfe mit dem Erzstift Mainz endgiiltig zum AbschluB zu 
bringen. Dadurch. wurde die Stellung Hessens so gestarkt, daB es eine groBe An
ziehungskraft auf die kleineren Nachbargebiete ausiibte, die sich in seinen Schutz. 

U F. K i1 c: h : Eint Quellt :ur Guchichtt du LandiUftn Ludw1i J. ZHG of) (1909) 144 ff. 
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oder wie einige deT angrenzenden Graf- uod Herrschaften. in Lehensahhangigkeit 
begaben. Der AnfalI deT Grafschaften Ziegenhain uDd Nidda. die die Brudc:e Zll einer 
innigen Vereinigung Obee· uDd Niederhessens wurden. uDd die Aussimt auf den 
Erwerb deT reimen Grafschaften Katzenelnbogen waren die Marksteine eines un
gewohnlichen Aufstiegs. Dem auGeren Wachstum des Landes entspram der plan
maBige Ausbau seiner inneren Einrichtungen. Landgraf Ludwig schritt tatkr5ftig in 
den Bahnen seines Vaters fort; aber besonnener aIs dieser verstand er es, dUTch 
Entgegenkornmen zur rechten Zeit sidt die Zuneigung seiner Untertanen Zll crh:llten. 
ledenfalls wissen die QuelleD. abgesehen van den Nachridtten liber die fort
dauernden Fehden der adligen Herren untereinander. von ernsten Zwistigkeiten 
nimts zu berimten. 

Diese stetige Entwiddung in Rimtung einer allgemein anerkannten landesherr
limen Autoritat wurde jedoch durch den Streit unterbromen. der wegeo der Er
rimtung einer Doppelherrschaft zwismen den beiden alteren SOhnen. den Land
grafen Ludwig 11. von Niederhessen und Heinrkh Ill. von Oberhessen, ausbram. 
Es war das ein Rlickfall in die alte patrimoniale Auffassung des Flirstentums, die 
den librigen MaBnahmen Ludwigs I. geradezu widerspram; aber die Verpflichtung. 
die Landeseinktinfte zu teilen und seinen zweiten Sohn Heinrich mit einer stattlimen 
Herrsmaft auszustatten, war ihm beim AbsmluB des Vertrages abgenotigt worden. 
durch den die Tochter des Grafen von Katzenelnbogen dem Prinzen Heinrich 
verlobt wurde. 

Der Versuch, die Testamentsbestimmung zu vollstrecken, flihrte nach dem am 
17. lanuar 1458 erfolgten T ode Ludwigs I. zu einem langwierigen T eilungsstreit. der 
in einem blutigen Bruderkrieg endete und nUr mit Hilfe der erbverbriiderten Wettiner 
und der Stande geschlichtet werden konnte. Wir mlissen darauf verzichten, den in 
die allgemeine politische Geschichte Westdeutschlands verwobenen Streit in seinen 
einzelnen Phasen darzustellen. Wir beschranken uns darauf, einen Oberblick liber 
die rege Tatigkeit der Stande zu geben und insbesondere die Eintrage der Marburger 
Stadtrechnungen, die bisher nicht beachtet wurden, zur Erganzung der Quellen
grundlage heranzuziehen I'. 

In der ersteD luliwoche 1459 fand ein Landtag statt, zu dem Ritterschaft und 
Stiidte von beiden Landgrafen gemeinsam berufen waren. Vom Marburger Rat 
wurden abgeordnet der Biirgermeister Ludwig Imhoff, der Rechtsbeirat Meister 
Heinrich Rode und zwei Vertreter der Gemeinde. Wir gehen wohl nimt fehl in der 
Annahme, daB jedesmal, wenn die groBe Abardnung entsandt wurde, ein Landtag 
stattfand, wiihrend die dazwismen abgehaltenen AusschuBsitzungen nur von zwei 
samverstandigen Vertretern des Rates besucht wurden. Wahrsmeinlidt wurde auf 
dem erwiihnten Landtag der Teilungsvorschlag vorbereitet, der in den Vergleich 
vom 2. Marz 1460 libernommen wurde und Dam dem Ablauf van 4 lahren eine 
endgliltige Auseinandersetzung vorsah. Diese AuseinandersetzuDg wurde auf einer 

11 Zur GtJmlmte dtJ TeilunrutreittJ ViI. Ch. Rom m e I : Gesmlmte von Hn~n Ill , S. :1 ff. - Die 
Landtarsablehiede lind 1. T. iedrudc t bel U. F. Ko pp : Brumltudc.e 1ur Erliuterunr der teuudaen GtJehidlte 
und Remte . I. u. 11 . (CIUel 1799 und 1101 ). - Au8n einlieD RemDunrsaunllren. die Landlu in der ZHG 2. 
286 f. mltreteih hat, ht hnan1u1ieheD F. K ii ch: QuelleD 1ur RemurtJmlchte der Stadt Marburr 11 
(1931) 117 H. 
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von den Vermittlern Herzog Wilhelm von Sadlsen uod Graf Wilhelm von Henneberg 
Dam Hersfeld berufenen Tagung im Beisein der Landgrafen, ihrer Rate. von Ritter
schaft uod Stadteabordnungen in redttliche Form gebracht. Durm den Vertrag vom 
13. Mai 1464 wurde eine T eHung dUTch 8 Schiedsleute uoter Mitwirkung deT Stande 
vcreinhart. Man begab sich sofoet an die AusHihrung; denn wiT horeD von AusschuB
sitzungen, die Ende Mai, im Hochsommer uod Ende Oktober in Homberg abgehalten 
wurden; aber sic konnten die Spannungen nicht beseitigen. 

Vielmehr hesmwerte sich Landgraf Ludwig im November 1464 bei den 5tanden 
uher seinen Beuder. Ocr Streit drehte sicn urn die Lehnsgerechtigkeit am Schlosse 
HaseIstein. Da keine Einigung zu erziclen sei. beantragte der Landgraf, daB die 
VermittIer und die in Hersfeld anwesend gewesenen beiderseitigen Ritter~ und Land
schaften Hessens daruber urteilen sollten. Tatsachlich fand dann am 11. lanuar 14£.5 
ein Landtag am SpieBe statt, der ergebnislos blieb; denn am 23. lanuar veranstalteten 
die Marburger eine BittprozessioD zum Grabe der heiligen Elisabeth und beteten um 
Frieden uDd Eintracht ihrer Hereen. Am 25. April begannen daDn die eigentlichen 
Teilungsverhandlungen mit einer Zusammenkunft der beiderseitigen Rate, die in 
der ersten Maiwome den StandeaussmuB zuzogen. Am Ende dieser Wochc wurde 
schlieBlich im Beisein der streitenden Bruder auf einem Landtag, der zur Be
kraftigung der Abmachungen zusammengerufen war, verkundet, daB 6 von beidcn 
Seiten zu ernennende Schlichter nebst einem Obmann uber die noch strittigen 
Punkte einen Sdliedsspruch fallen sollten. Keinem der beiden Ftirsten sollte die 
Landsmaft des andern bei einem mutwilligen, d. h. nimt von den Standen ge
billigten Kriege, Folge leisten. So glaubte man, Vorsorge gegen den drohenden 
Blirgerkrieg getroflen zu haben. 

Die wiederholten AuHorderungen an den Marburger Rat, auf der Hut zu stin 
und sicU wacher Zlf l1alteH, sowie das bezeic:hnende Dementi, das dieser Rat auf Be
gehren des Landgrafen an aIle Stadte rimten muBte wegen des Geruchts, wie sine 
gnade HeinridteH DeYHhart (= den ersten Burgermeister) geslageH solte habeH. 
zeigen, daB man smon damals den Ausbruch von Feindseligkeiten erwartete. Deshalb 
wurden die Verhandlungen. die sie verhindern sollten. urn so eifriger fortgesetzt. 
Wir wollen die Tagungen des lahres 1466 ubergehen und UDS dem entscheidenden 
lahre 1467 zuwenden. Im lanuar tagten die beiderseitigen Rate am SpieS. Am 
11. April hieIten die Marburger groBe Ratsversammlung mit Zunften und Gemeinde 
ab. urn eine Antwort .. auf die dreierlei Schriften" zu entwerfen. die ihnen offenbar 
von den Landgrafen Ludwig, Heinrim und Hermann zugegangen waren. Obrigens 
hatte sich Hermann ja in Hersfeld zu eiDem Abkommen mit Heinrich tiberreden 
lassen. wonam sie gemeinsam vorgehen wo1lten. Bezeichnenderweise ging der 
Burgermeister mit den ma6gebenden Ratsherrn auf das SchloB, urn sich vom Landvogt 
und dem allmacbtigen Hofmeister Hans von Dornberg beraten zu lassen. Die Stande 
waren also nicht in der Lage. in der Wirenis eine eigene Unie einzuhalten. 

Der Marburger Rat drec:hselte lange an einer Antwort auf das Begehren beider 
Landgrafen. ihnen Heerfolge zu leisten. Fur die Stellung und Organisation der 
Stande is! aufschluBreich, daB "Rate, Ritterschaft und Stiidte Niederhessens", d. h. 
also die niederhessismen Stande. sich auf einer Tagung in Kaufungen zu einem 
Abkommen geeinigt hatten, das sie den oberhessismen Standen offenbar mit der 
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Aufforderung Ubermittelt hatten, sim zu einer gemeinsamen Tagung am SpieS zu
sammenzufinden. Dieser Landtag. als die rittersdtafft ul1d lal1tsdfalft iH Hessen 
und aH der Loyne eyns gemeYHeH dages. als ulf den Spiep mit bewilligunge beider 
unser gnedigen herren u,lib sunderlidten Hotdurlft willen uberkoHfmen sin, fand am 
4. Mai statt und endete mit der Einsetzung eines Ausschusses von 20 Mitgliedern 
nebst einem Obmann aus Ritterschaft und Landschaft, die den Streit durch Smieds
spruch aus der Welt smaffen soIlten. Die beiden Landgrafen verpflimteten sich zur 
bedingungslosen Annahme dieses Spruches. Die Marburger aber veranstalteten 
wieder eine Bittprozession zur Erhaltung des Friedens. 

Die Schiedsleute arbeiteten nun 5 Women, und am 9. 1uni wurde ihr Spruch auf 
einem weiteren Landtage am SpieS verkUndet. Es ergaben sich wieder Weiterungen, 
urn deren Beilegung sidt ein Landtag rnuhte, der in der zweiten 1ulihalfte stattfand. 
Erst nam einer langwierigen Gutehandlung nahmen dann die streitenden BrUder den 
Smiedsspruch in der Homberger Einung vom 11. August 1467 an. Damit schien das 
Friedenswerk der hessischen Stande zu einem erfolgreichen AbscnluB gekommen 
zu se in. Dom die Gegensatze hatten sich smon zu tief eingefressen, und die poli
tismen Ranke waren zu weit gesponnen, als daS ein friedlicher Ausgleich moglim 
gewesen ware. Am 24. November hielten die Landgrafen noch einen Tag in Homberg 
ab, und am 24. Dezember trafen sim die beiderseitigen Rate nom eiomal am SpieS. 
Sie konnten sim nimt verstandigen und entfesselten die verdeeblich.en Fehden. die 
als .. Fuldiscne Fehde u und "Bruderfehde" in die Gesmich.te eingegangen sind. Ohne 
Zweifel ist das Versagen der Stande darauf zurUckzufuhren, daS die Ritterscnaft 
leidensmaftlich Partei ergriff und in dem T eilungsstreit zugleich ihre Familien
zwiste auskampfte. 

In dieser hoffnungslosen Lage griff nun der Landgraf Hermann, der dritte def 
Betider, Domherr zu Koln und Propst des St. Petersstifts zu Fritzlar, ein. Er wandte 
sim am 20. April 1469 mit einem feierlich.en Aufruf an die hessismen Stande uod 
warf ihnen, besonders der Rittersmaft, vor, daS sie sich im Widerspruch zu dem 
S~iedsspruch. von 1467 an den Fehden beteiligt hatten. Wenn sie sich ihrer Pflicht 
entsprechend neutral verhalten hatten, ware der Streit smon beigelegt und hatte 
nient so verhangnisvoIle Folgen zeitigen konnen. Falls sie wegen ihrer Neutralitat 
bedrangt worden waren, hatten sie gemeinsam mit ihm Mittel zur Abhilfe finden 
konnen. Sie konnten sich auch nicht damit entschuldigen, daS sie eine Zeitlang den 
Landgrafen diesseits und jenseits des SpieSes zugewiesen seien. Sie seien durch ihre 
Eide und GeIUbde dem Gesamthaus Hessen verpHid'ltet, also auch ihm, der sie urn 
seines landesteiles willen zu Remt fordern werde. Nur die Stadte der Grafschaften 
Ziegenhain und Nidda hatten sich. ordnungsgemaS verhalten und ihn urn Ver
mittlung angegangen. Er komme dieser Aufforderung nam und hoffe. daB sich 
nunmehr alle auf ihre PHichten besinnen wurden. 

Tatsachlich karnen jetzt Ausgleimsverhandlungen in FluS, an denen die Stande 
als neutrale Instanz rnaSgebenden Anteil hatten. Wir behandeln sie nimt im ein
zelnen, da sie fUr unsere Untersuchung keine neuen Gesimtspunkte ergeben. Erst 
auf einem gerneinsamen Landtage vom 17. Mai 1470 wurde das Abkommen ge, 
schlossen, das dem Hessenlande den Frieden wiedergab. Ende 1uni und Anfang 
August fanden in Homberg noch einmal Ausschu6sitzungen statt, die sich wahr, 



82 L. Zimmerm,um: Entstekungsgesdtichre der hessisduH LaHdsriiHde 

smeinlich mit der Ausfiihrung des Vertrages befall ten. Damit horeD die Namridtten 
iiber die cndlosen Verhandlungen auf. 

Diese Nachricbten uber die rege Tiitigkeit def Stand ... in dem 7. lahrzehnt des 
15. lahrhunderts gewahren uos den erwiinsmten EinbIick in die Stellung uod Organi. 
sation def Stande. Diese WhItn sich, so wie cs das Mahnschreiben des Landgrafen 
Hermann darlegt. als Vertretung des gesamten Landes, dessen Interesse sie auch 
gegen die widerstreitenden Sonderinteressen des Fiirstenhauses wahrzunehmen 
versumen. Die 5tande konnen diese ihre eigentliche Aufgabe nur unvollkommen 
erftilleD, weil die Rittersmaft zu eiDem wesentlichen Teile sich in Solidaritat mit 
cliesen Sonderinteressen befindet und die Stadte von dem erstarkten Furstentum 
v61lig beherrsdtt werden. 

Trotzdem bIeibt der gute Geist des Standetums wadt, und die von ihm besee1ten 
Vertreter k6nnen audt die streitenden Fursten sdtlie6lidt zur Anerkennung des h6her 
stehenden Gesamtinteresses des Landes bewegen, dessen Wahrung ja auch die 
eigentlidte Aufgabe cler Landesherrsdtaft ist. Diese Aufgabe ermoglidtt uber die 
ZuHilIe cler dynastisdten T eilungen hinweg immer wieder den Zusammenschlu6 der 
abgetrennten Landesteile, die fur sim auch zu klein sind. urn zu einer wirklichen 
Selbstandigkeit zu gelangen. Die Idee der Landeseinheit bleibt jedenfalls bis zu 
der verhangnisvol1en T eHung durdt Philipp den Gro6mutigen, ja in der Qberlieferung 
der Stande sogar daruber hinaus lebendig. Dieser Idee des Landes entsprechend 
bleibt die Norm der gesamthessische Landtag, wenn die Wirklichkeit der TerritoriaI~ 
staaten mit ihrer Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Fursten und Standen 
dann auch eine standisme Organisation der Landesteile entstehen la6t. Die Wurzeln 
dieser T eillandtage scheinen ubrigens in den Sondereinungen der niederhessischen und 
oberhessischen Stadtetage der Zeit Hermanns des Gelehrten zu liegen und braudten 
cler Bindung von Landesherrschaften und Standen an das Land nicht zu widersprechen; 
denn in den Urkunden des 15. Jahrhunderts wird ja das "Land zu Hessen" noeb 
klar von dem "Land an der Lahn" unterschieden. 

Wie die Landesherrsmaft aus diesen T ei1landern ein gesmlossenes Hoheitsgebiet 
zu sdtaffen sumt, so bleibt sie audt - das soll am SchIu6 nom einrnal unterstrimen 
werden - in ihrern Verhaltnis zu den Standen der bestirnmende Faktor. Irn Ganzen 
und im Einzelnen wird in unserer Untersuchung der Grundri6 einer Verfassung 
sichtbar. die Spangenberg als die des dualistismen Standestaates bezeichnet hat. 
Wie dieser Dualismus ridttig zu verstehen sei, ist im Vorhergehenden dargelegt 
worden, und diese Darlegung gibt aum die Ma6stabe zur reebten Wurdigung der 
eingangs erwahnten ansdtlie6enden Arbeiten zur hessischen Standegeschichte. 


	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082

