
Cordus' Vorfahreo uod Nachkommen 

Gerhard Aumuller 

I. Offene Fragen der Hiographie des ersten Marburger Medizinprofessors Cordus 

Es ist das groBe Verdienst Georg Edmund Danns I, das Kniiuel von Mutma
Bungen, Irrtiimern und falschen SchluBfolgerungen entwirrt zu haben, das 
Euricius Cordus mit den Familiennamen Urban', Eberwein' oder Solde(n)' 
belegt hatte und damit zum Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von falschen 
historischen Bezugen geworden war. AIs besonders hartniickig hat sich unter 
diesen Irrtumern die von Karl Krause in der 1892 erschienenen Teilausgabe ' 
der Cord us-Epigram me aufgestellte Theorie erwiesen, der wahre Name des 
Dichters sei Heinrich Solde gewesen. Krauses Annahme grundet si ch auf eine 
Eintragung in der Erfurter Matrikel im Herbst 1505, dem verrnuteten Immatri
kulationsjahr des Cordus', wo als einziger aus Frankenberg stammender Stu
dent ein Heinrich Solde genannt wird. Dieser Solde-Theorie war insofern eine 
gewisse Breitenwirkung beschieden, als sie 1957 durch den Artikel "Cordus" in 
der Neuen Deutschen Biographie von Helmut Doleza!' ziemlich kritiklos 
tibernommen und roil weiteren unhaltbaren Konstruktionen verquickt wurde. 

In dem genannten Artikel Dolezals, aber auch in Danns wichtiger Cord us
Arbeit sind einige Unstimmigkeiten enthalten, die ich in meiner Darstellung 
der Familie des Euricius Cordus richtigstellen mi:ichte, so z. B. seine Angaben 
zum Geburtsort des Cord us und zur Herkunft. 

Neben der Korrektur einiger sich durch die Literatur ziehender Fehler 
mi:ichte ich aber vor allem drei andere Aspekte zur Biographie und Genealogie 
des Euricius Cord us behandeln '; niimlich erstens das historiscbe Umfeld auf
zeigen, in dem sich die Kindheit und Jugend einer Persi:inlichkeit abspielte, 
die bereit war, eine Fulle von Eindrucken und Beobachtungen aufzunehmen, 
urnzuformen und ZUT zeittypischen Aussage zu verdichten. Vieles, was aus der 
Ortsgeschichte ableitbar und als Kindheitserfahrung nachvollziehbar ist, soli 
- weil es in der friiheren LileratuT nur gaoz am Rande auftauchl - in seinen 
historischen Bezugen dargestellt werden. 

Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Anniiherung an die Person von Cor
dus' Ehefrau Kunigunde : Die Innigkeit des Verhiiltnisses beider Eheleute, 
ihre gegenseitige Bereicherung aufvielen Ebenen trittja schon fruh in Cordus' 
Werken hervor. Gleichwohl ist Kunigundes Gestalt bisher immer schemen
haft geblieben. Wie sich - drittens - in der abschlieBenden genealogischen Be
trachtung der Kinder und Enkel des Paares zeigen wird, hat Cordus in dieser 
Frau einen Partner gefunden, der mr ihn wie flir die Nachkommen von beson· 
derer menschlicher und wo hi auch kunstlerischer Bedeutung war. 

Diese genealogisch-biographische Betrachtung will also letztlich versu
chen, den personalen und individualgeschichtlichen Hintergrund etwas zu er
hellen, vor all em einige - bisher vielleicht unklare - Charakterzuge des Dich-
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ters in einem neuen Licht erscheinen und seine Person in den wissenschafts
und kulturhistorischen Kontext genauer einordnen helfen. 

H. Eltemhaus und Kindheit 

Wigand Kahler 9 geriet bereits 1744 in Schwierigkeiten, als er feststellen 
wollte, in welchem der drei Dorfchen Ober·, Mittel- oder Untersimtshausen 
(- er schreibt mundartlich Simsthausen lO -) Cordus eigentlich geboren sei. Er 
erlag damit dem Fehler, anzunehmen, die drei Dorfer hatten in dieser Form 
bereits in Cordus' Geburtsjahr 1486 bestanden. Davon kann jedoch keine 
Rede sein; vielmehr rallt Cordus' Geburtsjahr noch in die ausklingende spat
mittelalterliche Wiistungsperiode, wahrend der wenigstens ein in der Nach
barschaft Simtshausens geiegener Weiler, Rindshausen 11 , wOst wurde. 

Der Geburtsort des Euricius Cord us war eine ausgepragte Streusiedlung an 
einer Furt II der WeinstraBe durch die Wetschaft, die durch eine Landwehr der 
hessischen Binnenhege" gesichert war. Die Zehntabgabe I. der etwa 5 bis 10 
HOfe, die sich auf die hessischen Amter Wetter und Battenberg verteilten, 
stand der lohanniterkommende Wiesenfeld zu, die dafur 1352 1' einen dem 
Heiligen Andreas geweihten Altar in der Kirche auf dem Christenberg fun
dierte. 

Die sicher verlaBlichste Quelle fUr Cordus' Geburtsstatte ist Andreas Corvi
nU5 16, der Reformator Braunschweig-Calenbergs, der Cord us aus seiner Mar
burger Zeit kannte und der mit dessen Familie auch spater in Verbindung 
stand, denn Cordus' Schwiegersohn Friedrich Dedekind 17 hat Corvinus wah
rend seiner Haftzeit mehrfach besucht. In dem Epicedium auf Cordus' Tod 
von 1540 schreibt Corvinus Gber Cord us, daB er humili loco natus erat isque in 
abjeclissima haud ita procul a Gueteris mo/elrina !s. 

In den Salbiichern 19 der Amter Battenberg und Wetter werden bis 1592 stets 
nur zwei Orte mit der Bezeichnung Simtshausen gefUhrt, namlich Untersimts
hausen, ein Filial von Niederasphe, das ins Amt Wetter gehorte, wahrend 
Obersimtshausen dem Amt Battenberg zugerechnet wurde und an der Wende 
zum 16. lahrhundert eine eigene Kirche oder zumindest Kapelle 20 besaB. 

Wigand Kahler, Karl Krause und in letzter Zeit Georg Edmund Dann setzen 
das heutige Obersimtshausen mit dem historischen Obersimtshausen des 
16. lahrhunderts gleich . Kahler und Dann berufen sich aufeine lokale Vberlie
ferung, Cordus sei in Obersimtshausen geboren, nach Kahler im sog. Kahler
schen Haus, nach Dann in der Helwigsmiihle in Obersimtshausen. 

Danns Informationen lassen sich im Kern auf einen lakal sehr bekannten 
Aufsatz iiber das Amt Wetter aus dem lahre 1929 zuriickfUhren, in dem der 
Verfasser, Reichsarchivrat Karl Schafer ' l, Ausziige aus Salbiichern des spaten 
16. lahrhunderts verofTentlichte und ebenfalls das historische mit dem heuti
gen Obersimtshausen gleichsetzte. Dies entspricht jedoch nicht den histori
schen Tatsachen. Vielmehr hat sich das heutige Obersimtshausen im Bereich 
ehemals dem Hospital " Wetter gehorender Landereien, vielleicht nach dem 
Wiistwerden des Weilers Rindshausen im spaten 16. lahrhundert od er spater 
gebildet und ist wohl mit dem Bestreben, das Amt Wetter aufKosten des Am
tes Battenberg auszudehnen, in Verbindung zu bringen. 

Durch den Vergleich von Orts- und Besitzangaben in Urkunden mit den 
heutigen Flurnamen 13 istjedoch eindeutig zu belegen, daB im 15. und 16. lahr-
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hundert mit dem Ortsnamen (Ober-) Simtshausen das heutige Mittelsimts
hausen gemeint ist, wahrend sich im Bereich des heutigen Obersimtshausen 
lediglich ein Wettersches Stiftsgut 24 befand, von dem die Flurbezeichnung 
nHofehen" herriihrt. 

Die benaehbarten Landereien mit den Flurnamen Welzebaeh, Wegewiese, 
Hinterwiese ete. waren im 15. Jahrhundert groBtenteils im Besitz des Stifts 
Wetter, wie aus den Aufzeichnungen des Wetteraner Plebans Mengotus 
Snell 25 zu entnehmen ist. Der groBte Teil dieser Uindereien war an Eigenleute 
des Stifts verpaehtet od er aber verlehnt, wie z. B. an den'Miiller von Simtshau
sen 26. Dieser Muller war jedoch nicht Leibeigener des Stifts Wetter, sondern 
wurde der Vogtei Wetter zugereehnet"; die Herrschaft der Vogtei lag bei den 
jeweiligen Amtieuten ". Urn 1480 waren dies Kraft und Johann von Hatzfeld, 
die auf Burg Mellnau saBen ". 

Da diese Burg keine eigene Quelle besaB 30, war der Miillervon Simtshausen 
verpflichtet, die Burg mit frischem Quellwasser zu versorgen )l. In der Naeh
barsehaft der Miihle von Mittelsimtshausen treten mehrere, heute z. T. ge
faBte Quellen hervor, die in den Miihlgraben abflieBen und so sein Einfrieren 
im Winter bzw. ein Tockenfallen im Sommer verhindern. 

Der Kataster von 1785 " bescheinigt daher dieser sog. Herrenmiihle " in 
Mittelsimtshausen, sie sei die einzige des ganzen Gebiets, die alle Tage im Jahr 
rnahlen konne. 

Naeh dem Umzug der Herren von Hatzfeld von der Burg Mellnau in ein fe
stes Haus in Wetter " naeh dem Jahr 1500 wurde die Verpfliehtung der Wasser
versorgung in eine Geldabgabe " urngewandelt, die der Miiller jahrlieh an die 
Amtleute zu entrichten hatte. Wasserrechtiich blieb der Bereich der Wetsehaft 
und des Miihlengrabens bis heute bei den Reehtsnaehfolgern der Familie von 
Hatzfeld, heute der Familie von Baumbach zu Am6nau 36. 

Die Miihle in Mittelsimtshausen, deren Bezeiehnung Herrenmiihle sieh auf 
die Vogteiherrschaft bezieht, liegt in einem dern Kloster, spater Hospital 
Haina, lehnriihrigen Bereieh, weshalb der Miiller seine Zehntabgaben an das 
Kloster Haina zu entrichten hatte "- In Urkunden des Klosters Haina tritt als 
Biirge gelegentiich der Miiller(bzw. ein) Kuntz (Halenberg" ) aur. Die Herren
miihle wird bei ihrer ersten Nennung 1309 von dem Ritter Volpert von Frohn
hausen an die Johanniter in Wiesenfeld verkauft 19, von denen sie bzw. die urn
gebenden Landereien an das Kloster Haina gelangte. 

Aus der Zeit urn 1495 ist ein Auszug aus dem Reiehssteuerregister 40 von 
Simtshausen erhalten, auf das bereits Dann hingewiesen hat und in dem ein 
Kuntz Molner mil seiner Familie genannt wird, den man mit sehr groBer 
Wahrseheinliehkeit als Cordus' Vater ansehen kann. 

Aus einer Verkaufsurkunde des Jahres 1495 41 geht aueh die Lage der Miihle 
jenes Kuntz hervor: eine der in der Urkunde genannten Wiesen tag unter Kun
zens Miihle mif einer Ecke an der Wiese des Heiligen Kreuzes und der anderen an 
dem Bachsladen oberhalb der Furl unler der Landwehr. Die Bezeichnungen 
Baehstaden, Furt und Landwehr grenzen das heutige Mittelsimtshausen ein. 

Wabrend 1495 der Name des Miillers mit Kuntz angegeben wird, der 1486" 
bei der Geburt des dreizehnten Kindes bereits im fortgeschrittenen Alter war, 
lautet noch 1470 naeh den Aufzeiehnungen des Stiftsgeistiiehen Mengotus 
Snell 43 der Name des Miillers Gerlach. Das konnte ein Indiz sein, daB Cord us' 
Vater von auBerhalb naeh Simtshausen gezogen is!. 

57 



• : Wollmar 

• 

--_. :-_._-_ .• ---

, I .' 

I 

t Binet nl'loUMn 

•• 

", "'>, ", 
Amon'Qu., I " 

--, ----• -~ -• 
• 

• 

Hod.nhaUHn 

'; 
Wett.r 

t 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

... "'!.."!!t. __ -
M.Unau -

. ...... 

tOba; •• ne, 

Einer brieflichen Mitteilung von Horst Rudolf Abe folgend'" daB Euricius 
in der Erfurter Matrikel mil einem schwer lesbaren Ortskurzel gefUhrt wird, 
habe ich nach ahnlich klingenden Orten der Konsonantenreihe (hblbrgi) ge
such I. Dabei lag es nahe, an das rund 25 km nordwestlich von Simtshausen ge
legene Hallenberg zu denken, zumal irn Bereich urn Wetter der Farniliennarne 
Hallenberger recht haufig ist. In einer Urkunde des Klosters Haina 1491 " wird 
ein Kunz Halmberg zu SymjJhausen als Burge genannt. Allerdings bleibt unge
klart, ob er rnit dern Muller Kuntz identisch ist. Es stellt si ch weiterhin die 
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Frage, welehe Beziehungen zwisehen der Miihle in Simtshausen und dem Ort 
Hallenberg bestanden. 

Von 1414 an waren die Herren Sehenek von Sehweinsberg und Derseh von 
Viermiinden die ungeliebten Amtleute der kurktilnisehen Stadte Medebaeh, 
Hallenberg, Sehmallenberg und Winterberg" . 

Standige Reibereien zwisehen der weslflilisehen Bevtilkerung, dem landsas
sigen Adel und den benaehbarten hessisehen Gebieten waren die Folge; von 
ihnen beriehtet der Frankenberger Chronist Wigand " Gerstenberg in all er 
Ausmhrliehkei!. 

fm Jahre 1464 erlitten die Biirger Frankenbergs, als sie bei der Verfolgung 
weslfliliseher PlUnderer die Stadt Hallenberg passieren wollten, dureh die wi
derborstigen Einwohner der Stadt eine empfindliehe Niederlage48. Spater ist 
das Verhiiltnis beider Stadte aber offensiehtlieh reeht gut gewesen. Vor der 
Stadt Hallenberg lagen drei Miihlen, die den Herren (Derseh) von Viermiin
den geMrten ". Die Derseh, eng versehwagert und trotzdem haufig in Konkur
renz mit denen von Hatzfeld, hatten gleiehzeitig das Patronat der Simtshausen 
benaehbarten Walpurgis-Kirehe in Niederasphe". 

Ahnlieh wie die Derseh hatte aueh die Familie von Dorfeld SI Mitglieder in 
Wetter, Frankenberg und dem Raum Medebaeh/Hallenberg. Elisabetb von 
Dorfeld war Abtissin in Wetter, ihre Niehte Lyse die Gattin des Frankenberger 
Patriziers Deyne Deynhardt ", eine weitere von Dorfeld war die Gattin Hein
riehs von Derseh ", und die Dorfeld waren mit dem hessisehen Amtmann Jo
hann Sehenek von Sehweinsberg in Hallenberg versehwagert". Es ist daher 
nieht auszusehlieBen, daB naeh dem Tode des Miillers Gerlach, den Mengotus 
Snell1470 noeb nennt, auf Anraten seiner Verwandten, der Abtissin Elisabeth 
von Dorfeld, ein tiiehtiger Miiller aus dem Amt Hallenberg die Miihle in 
Simtshausen iibemahm. Eine Zuwanderung naeh Hessen aus dem benaehbar
ten Westfalen war naeh Ausweis der Namen durehaus nieht ungewtihnlieh; 
bekanntlieh stammteja aueh der Vater von Eobanus Hessus aus dem siidwest
flilisehen Raum urn Berleburg". 

Den sehlUssigen Beweis mr den Naehnamen Hallenberger erhalten wir aus 
einer Eintragung im Dresdener BUrgerbueh iiber Cordus' Sohn August, der 
dort seinen Familiennamen mit Hallenberger angibt 56 . Der Name "Cordus" 
ktinnte einen Bezug zur Muter Gela - deren Vorname dureh den neuen Be
fund von G. Mtineke " gesiehert ist - darstellen. Vielleieht ist er in irgendeiner 
Weise mil der Familie Cord is in Frankenberg zu verbinden. fm Frankenberger 
GesehoBbueh ss von 1490-99 wird unter den Biirgern gelegentlieh ein Heinrich 
CurdislCordis gemhr!. Denkbar ist, daB der als Student in Erfurt genannte und 
von Dann " als Neffe des Euricius Cordus angesehene Daniel Cordus dieser 
Familie entstamm!. 

Aus der Untersuebung der Besitzverhaltnisse und der Beziehungen des 
Orts Simtshausen zu den benaehbarten geistliehen und weltlichen Grundher
ren konnte also eine Reihe von neuen Erkenntnissen gewonnen werden, die 
Herkunft und Kindheit des Eurieius Cordus etwas genauer erkennen lassen. 
Zum einen ergibt sieh, daB die elterliehe Miihle im heutigen Mittelsimtshau
sen gestanden haben muB und der MUller mr die Trinkwasserversorgung der 
Amtsburg Mellnau zustandig war. Weiterhin kann man einen Zuzug der Vor
fahren Cordus' in diesen Bereich vermuten, wahrscheinlich aus dem benach-
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barten Hallenberg in Westfalen; zumindest lautete der Familienname Hallen
berger. 

Eine fUr die Individualentwicklung des Euricius Cordus miiglicherweise be
deutsame Beziehung dlirfte der Kontakt zu dem Wetteraner Stifisgeistiichen 
Mengotus Snell gewesen sein, der in sich zahlreiche der spater von Cordus 
satirisch gegeiBelten Schwachen vereinigte: ausgesprochene Geschaftsbega
bung, wahrscheinlich geringes seelsorgerisch-geistiiches Interesse und eine 
laxe Moral (er hatte einen Sohn 60). Er kiinnte damit den Prototyp jenes herun
tergekommenen Geistiichen darstellen, der den ganzen moralischen Zorn des 
Dichters herausforderte . 

In diesem Zusammenhang ist auch die frlihe Schulzeit von Cord us kurz zu 
eriirtern. Bereits Krause und spater August Heldmann" haben darauf hinge
wiesen, daB van einer Schule in Wetter in vorreformatorischer Zeit keine Rede 
sein kann. Das schlieBt natlirlich einen Lese- und Schreibunterricht durch die 
Wetterschen Stiftsgeistiichen, vor allem eben durch Mengotus Snell nicht aus. 
Den Unterricht des Jacobus Horlaeus" in Frankenberg kann Cordus frlihe
stens ab 1501, dem Antrittsjahr des Lehrers, genossen haben. AIs miiglicher 
Schulort kommt vor diesem Zeitpunkt auch die Johanniterkommende Wie
senfeld 6J , gut acht Kilo meter niirdlich von Simtshausen, in Frage. Die Wie
senfelder Johanniter standen der Devolio modern a nahe; ihr Komtur hatte 
einen Sitz auf der geistiichen Bank des hessischen Landtags, und sie hatten das 
Patronat liber die Frankenberger Liebfrauenkirche 64• AuBerdem war der Ort 
Simtshausen der Kommende zinspflichtig, und so ist es nicht auszuschlieBen, 
daB Cordus hier Unterricht genoB, daB von hier der Kontakt nach Franken
berg geknlipft und auch spater die Beziehungen zu den Kugelherren in Mar
burg hergestelIt wurden, bei denen Cordus nach dem Schimpfgedicht des Thi
lonin seine Bildung empfangen haben soil . Mindestens zwei ehemalige Wie
senfelder Johanniter " waren spater Kugelherren in Marburg. Nach der Refor
mation wurde der letzte Komtur, Johannes Althaus", Pfarrer in Mtinchhau
sen, dessen Filial damals Simtshausen war. 

Ill. Zur Herkunft der Kunigunde Cordus 

lm Boranologicon 67 erscheint unter den Diskutanten Cordus' Schwager Jo
hannes Ralla als ttichtiger und kenntnisreiche Apotheker. Ralla, der die Apo
theke "Zum Konig Salomo" 68 in Leipzig besaB, ist dUTch seine kinderreichen 
Tiichter zum Stammvater mehrerer bekannter Familien geworden " . In der 
Leichenpredigt fUr seine Tochter Catharina wird auch die Erklarung fUr den 
ungewiihnlichen Familiennamen geliefert: er habe ursprtinglicb Dlinnewald 
gelautet und sei von Melanchthon in rara silva latinisiert word en. Martin Kess
ler 70 weist jedoch in einer 1984 erschienenen kritischen Untersuchung der 
"Dlinnwald-Legende" diese Namensbildung als Fehlinterpretation Danns 
und anderer Autoren zurtick und behauptet, daB der Name "Dlinnwald" in 
den Archivalien der Stadt Frankenberg, dem Herkunftsort der Kunigunde, 
nicht vorkomme. 

lodes gibt es aus der Zeit zwischen 1459 und 1498 in den Sal- und GeschoB
blichern der Stadt Frankenberg J1 mehrere Nennungen von Mitgliedern einer 
Familie Dunwatl DonewaitlDonewat etc., der mil grof3ter Wahrscheinlichkeit 
Cordus' Frau entst.mm!. Eine grlindliche Einordnung der Fundstellen und 
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der Vergleich mit Frankenberger Familien von bekanntem Sozialstatus erlau
ben einige Riickschliisse auf die Stellung, die gesellschaftlichen Beziehungen 
und die akonomische Situation sowie auf die verwandtschaftlichen Bindun
gen von Kunigunde Cord us' Eltern. 

Frankenberg geharte in der zweiten Hiilfle des IS. Jahrhunderts mit zu den 
graBten und wohlhabendsten Stiidten der Landgrafschaft Hessen ". Auffallig
stes Zeugnis dieser Bliitezeit ist die 1286 begonnene Liebfrauenkirche mit 
ihrer 1370 bis 1380 durch Tyle von Frankenberg errichteten hochgotischen Ma
rienkapelle 73 • Stattliche Biirgerhauser mit geraumigen Warenlagern, weitlau
fige Handelsbeziehungen, eine reich gegliederte Handwerkerschaft und ein 
groBziigiges Rathaus, dessen Nachfolgebau noch besteht, sprechen fUr den 
Wohlstand der Stadt, den der Warenumschlag auf dem Handelsweg von 
Rheinland und Westfalen nach Siidhessen mit sich brachte. Die giinstige wirt
schaftliche Situation durfte es der groBen Zahl Frankenberger Biirgerssahne 
ermaglicht haben, an Universitiiten wie Erfurt und Leipzig zu studieren ". 
Noch vor der Wende zum 16. Jahrhundert werden Schulmeister genannt (Jo
hann 7S Kannegiesser, Johann Schraders 76), die in der im Heideviertel 77 gele
genen Schule unterrichteten und regelmiiBige Unterstiitzungen von den rei
chen Kaufmannsfamilien erhieiten. Der eigentlicbe Aufschwung der Schule 
begann 1501 mit der Ernennung des spiiteren Lehrers von Cord us, Jacobus 
Horliius, welcher der Frankenberger Familie Harle(n) entstammte. 

Ein schwerer Schlag, der die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wesent
lich nachhaitiger beeintriichtigte als etwa die zahlreichen kleinen Raubzuge 
des benachbarten weslflilischen oder waldeckischen Landadels, war der groBe 
Stadtbrand, dem am 9. Mai 1476 etwa vier Funftel der Stadt zum Opfer fielen. 
In der auf die Brandkatastrophe folgenden Zeit haben die bedeutendsten 
Frankenberger Schaffenfamilien der Deinhard, Emmerich, Bodenbender, Ju
de(n), Solde(n), Conradi und Stippe(n) versucht, die groBe Handelstradition 
der Stadt fortzufUhren; doch das finanzielle Riickgrat war gebrochen, und po
litische Widrigkeiten, wie die stiindigen Spannungen mit den hessischen 
Landgrafen, Verlagerung der Handelswege und die groBen Pestepidemien 
ftihrten dazu, daB Frankenberg nie wieder den alten Glanz erreichte. 

Die ftihrenden Familien dieser Zeit waren die Quasi-ministerialischen 
Deynhard 78 oder Degenhard und die Familie Emmerich 79. Von besonderer 
Bedeutung fUr das geistige Leben der Stadt durfle Conrad Deynhard 80 gewe
sen sein, ein Sohn des Wetteraner Schaffen Cuntz Deynhard 81 , dessen anderer 
Sohn Johannes bis 1463 Pleban in Wetter war " . 

1432 wird Conrad Deynhard 8l unter den Studiosi der Universitiit Leipzig ge
nannt, 1437 ist er Magister", 1446 Dekan" der facultas artium und Rektor der 
Universitat 86, 1448 vicecancellarius 87 • Im lahre 1451 empfangt er die insignia 
docloralia in medicina 88 . Er scheint danach Leipzig verlassen und als Arzt 
vielleicht in Frankenberg - praktiziert zu haben. Zumindest hat er hier hoch
geehrt die letzten Jahre seines Lebens verbracht".1482 stiftete er die sog. Mit
telmesse". In der Dotation war festgelegt, daB die Messner-Stelle mit einem 
Mitglied der Deynhard-Sippe zu besetzen sei. Wahrscheinlich hat er auch die 
Wiederherstellung der Liebfrauenkirche unterstiitzt, denn sein Wappen ist an 
prominenter Stelle in den Deckenmalereien angebracht 91 • 

Ein naher Verwandter von Conrad war der hiiufig als Biirgermeister oder in 
anderen Fiihrungspositionen tiitige Deyne Deynhard ". Er war in erster Ehe 
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mit Use von Spiring9J, in zweiter mit Lyse von Dorfeld 94 verheiratet. Die von 
Darfeld hatten einen Burgsitz in Frankenberg" und im nardwestlieh benaeh
barten Medebaeh 96; eine Verwandte war gleiehzeitig Abtissin des Stifts Wet
ter. Der hessische Amtmann dieser gesamten Region zwischen Frankenberg, 
Battenberg, Hallenberg und Medebaeh war Jahann Sehenek van Sehweins
berg, ein Onkel der Lyse van Darfeld " . Deyne Deynhards Sehwester Anne 
war die Ehefrau eines weiteren Frankenberger Natablen, des Btirgermeisters 
Jahann Emmerich des Alten", Verfasser des van Wigand Gerstenberg tiber
mittelten Frankenberger Stadtrechts" . Jahanns Vater Heinrich Emmerich 
tritt haufig gemeinsam mit Hen(ne) Dunwat lilO, wahrscheinlieh dem GroB
vater van Kunigunde Cardus, auf. 

Jahann Emmerieh des Alten Sohne sind die Magisrri Jahann, Peter und 
Deyne lO', die 1505 beim Auszug der Erfurter Srudiosi naeh Frankenberg na
mentlieh genannt werden. Magister Jahann ist identisch mit dem spateren 
hessischen Hofrichter Dr. jur. lohannes Emmerich 102, dem Euricius Cord us 
das zweite Bueh seiner Epigramme gewidmet hat 10' . 

1466 war Heinrich Emmerich, der GraBvater des genannten Hafriehters, 
Btirgermeister der Stadt Frankenberg; zur gleichen Zeit fungiert als Weinmei
ster, Hen(ne) Dunwat '04, der schan genannte GraBvater Kunigundes. Ein Jahr 
zuvar wird er als "Baumeister" Unserer lieben Frauen, d. h. Leiter der kirchli
chen Finanzverwaltung genannt'os. Bereits 1459 ist Henne (also Heinrieh) als 
Ratsmitglied in der Lage, bei kriegerischen Auseinanderselzungen im ganzen 
Harnisch 106, wie es heiBl, zu erscheinen. Diese kostspielige Ausrtislung konnte 
sich ein weiteres Mitglied der Familie, Cuntz Dunwat 107, aITensichtlicb nicbt 
leisten; er wird unter den BewaITneten der Gemeinde aufgefUhrt, im ha/ben 
Harnisch od er als Glevner. 

Henne Dunwat, der Ratsherr, besaB im sag. R6ddener Viertel lO' van Fran
kenberg, dem Bereich der jetzigen RitterstraBe, ein Haus, fUr das er 6 Taur
nose Feuerscbilling 109 bezahlte; das war der Wert eines balben Hauses 110. 

Hennes Wahlstand war demnaeh nicht allzu groB. Die Emmerich(e) besaBen 
gleichzeitig mehrere Hauser'", fUr die je ein Pfund, also das Dappelte an 
Feuerschilling, zu entrichten warm Henne Dunwat muBte den Schlagschatz 
der Backer bezahlen; dies war aITensiehtlich sein Handwerk. 1467 ist er Brat
beseher ' '', 1468 wieder Baumeister Unserer Lieben Frauen liS. Aueh als Pfen
nigmeister ll6, also Mtinzprtifer, und als Weinmeister wird er genannt. Viel
leicht ist dies im Hinbliek auf die Tatsache interessant, daB die Apatheker ll7 

haufig das Recht des Weinhandels und der Mtinzprtifung besaBen und Henne 
auf diesem Gebiet also Erfahrung hatte. 1469 wird berichtet, er habe an einem 
Feldzug gegen Hersfeld Gewinne gemaeht us. Aus alledern ergibt si ch, daB 
Henne Dunwat Ratsmitglied und dam it schotTbar war, eine Backerei im Ge
biet der RitterstraBe besaB und es aITenbar zu bescheidenem Wahlstand ge
braeht hatte. Ober die Beziehungen zur Familie Emmerich sind keine kankre
ten Angaben moglich. Da aber alle Frankenberger SeMITenfamilien unterein
ander verwandt waren, darf man wahl aueh hier entsprechende Beziehungen 
annehmen. 

Der groBe Stadtbrand van 1476 hat fUr die Familie Dunwat aITenbar kata
strophale Falgen gehabt, da das Feuer im benachbarten Geismar-Viertel aus
gebroehen war. Henne Dunwat war 1490 bereits tot 119 ; in diesem Jahr wahnt 
lediglich ein Cuntz Dunwat im Geismar-VierteI'20. Er war finanziell schleeht 
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gestellt, denn seinen Feuerschilling von 6 Tournosen und andere Abgaben be
zahlte ihm in diesem Jahr Herr Wygant Bodenbender. Hinter diesem Namen 
verbirgt sich der bekannte Frankenberger Chronist Wigand Gerstenberg. Es 
bestanden demnach zumindest freundschaftliche Beziehungen zwischen dem 
Geistlichen Wigand Gerstenberg und der Familie Dunwat. Cuntz Dunwat 
wird im GeschoBbuch 1491 noch einmal genannt, auBerdem eine Dylge Dun
watzes, die nicht naher einzuordnen ist 122. 

1493 bis 1495 werden dann im Heide-Viertel - also dem Bereich, in dem 
auch die vom Feuer verschonte Schule Frankenbergs stand - ein Heinrich Do
newa(i)ts und sein - namentlich nicht genannter- Bruder geflihrt "'. Ab 14951 
96 wohnen die Briider Donewaits im groBen Viertel l", also dem Bereich Ober
markt, Untermarkt und Pferdemarkt. Heinrich Donewait war ebenfalls Bak
ker 1l5. Wo er si ch vor 1493 aufgehalten hat, ist ungeklart; ebenso, ob er od er 
sein Bruder der Schwiegervater des Euricius Curdus war. Mit Johannes Ralla 
scheint die Familie Frankenberg verlassen zu haben; zumindest taucht in den 
Salbiichern des spaten 16. Jahrhunderts der Name Dunwat dart nicht mehr 
auP". Wenn auch der Name van Kunigunde Cordus' Vater nicht ermittelt 
werden konnte, so ist doch sicher, daB die elterliche Familie den Frankenber
ger Schoffenfamilien zugerechnet werden kann; ein Hinweis, daB der Vater 
Apotheker oder je Biirgermeister war 127, fehlt und ist eher unwahrscheinlich. 
Vielmehr scheint die wirtschaftliche Situation eher gefahrdet gewesen zu sein. 
Aus dem Expiatorium uDd anderen literarischen Zeugnissen des Cordus wis
seD wir, daB seine Frau sehr fromm gewesen ist 12&. Sie war auBerdem unge
w6hnlich gebildet; ob sie a1lerdings wirklich Kenntnisse des Griechischen 
uDd Lateinischen besaB, ist ungewiB, aber keineswegs ausgeschlossen 129. In 
Frankenberg bestand seit der Mitte des 14. Jahrhunderts eine intensive Musik
tradition 130, uDd Kunigunde scheint, wie librigens Cordus selbst auch, gerne 
gesungen zu haben I3l Vielleicht ist aufsie die in der Enkel- und Urenkelgene
ration der Familie zu beobachtende ausgepragte Musikalitat zuriickzuflihren. 
Sie war offensichtlich eine sehr kluge und warmherzige Frau, die ihren reizba
ren und zunehmend verbitterten Mann zu nehmen verstand uDd die ihre 
hochbegabten Kinder trotz standiger finanzieller Note groBzog. 

IV_ Cordus' Nachkommen 

Die iiberragende Begabung und jugendliche Vollendung des Valerius Cor
dus 132, des Schopfers der ersten deutschen Pharmakopoe (1546) 1JJ und bedeu
tenden Botanikers, haben schon friihzeitig das biographische Interesse auf die 
Kinder von Kunigunde und Euricius Cord us gelenkt, auch wenn Valerius 
durch seine wissenschaftliche Leistung dabei die iibrigen Geschwister iiber
strahlt. Vor allem die engen Bindungen von Valerius Cordus an seinen Onkel 
Johannes Ralla haben die besondere wissenschaftlich-intellektuelle Begabung 
der Familie DiinnwatlRalla klar werden lassen, wahrend si ch van Cordus' 
Seite wohl der kiinstlerische Empfindungsreichtum und der rhetorische 
Schwung herleiten, wie sie in den folgenden Generationen so auffallig gehauft 
auftreten. Die Uberlieferung der biographischen Daten beginnt bereits mit 
Heinrich Meiboms Darstellung I". Seine Angaben wurden von Wigand Kahler 
od er dessen Vetter Johannes 135 - wohl aufgrund der Auswertung von Lei
chenpredigten - vervollstandigt. Das in der Marburger Universitatsbibliothek 
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vorhandene Exemplar der Opera poetiea des Cord us, aus Bestiinden des Rin
telner Gymnasiums 136 stammend, enthiilt eine Reihe genealogischer hand
schriftlicher Eintragungen, vermutlich von Johannes Kahler, dessen Initialen 
mit der Jahreszhl 1683 sich auf der Titelseite betinden. Georg Edmund Dann 
hat diese Angaben weitgehend Ubernommen und publiziert. In dieser Darstel
lung ist die Reihe der Kinder sehr schematisch mit flinf Sohnen, namlich Lu
kian, Philipp, Valerius, Augustus und Euricius, und mit drei Tochtern namens 
Lukrezia, Regina und Juliana aufgeflihrt. Da ausschlieBlich das Geburtsdatum 
von Valerius (18. Februar 1515) bekannt ist, bleibt diese Reihung der Cordus
schen Kinder ungewiB. Auch die Matrikel der Philipps-Universitat gibt hierzu 
wenig her: Valerius und Philipp werden bereits 1527 137, der sicher altere Bru
der Lukian erst 1530 138 und der bedeutendjUngere Sohn August schon 1533 139 

immatrikuliert. 
Cord us' eigene Angaben zur Geburt der Kinder sind sparlich. 1515, nach sei

ner FuBwanderung van Effurt oach Simtshausen, erwahnt er die Geburt van 
Valerius als drittem Kind 140 ; die beiden frUher geborenen Kinder waren, wie er 
schreibt, Zwillinge 1'1 Vielleicht - der Gleichklang der Namen spricht als 
schwacher Hinweis daflir - waren das Lukian und Lukretia. DiejUngsten Kin
der mtissen def als Jiingling verstorbene Euricius 1<42 und Juliana gewesen sein. 
Philipp, August und Regina sind wohl in der spateren Erfurter Zeit geboren. 

Dann hat bereits auf die problematische Natur des altesten Sohnes mit dem 
programmatischen Namen Lukian 143 hingewiesen. Lukians mil def Tochter 
des spateren wUrttembergischen Kanzlers Nikolaus MUller genannt Meier 
1534 144 geschlossene Ehe hat wohl nur kurze Zeit bestanden und ist an Lukians 
Unstetheit zerbrochen. 

Auch von der Ehe der Tochter Lukrezia mit dem Chirurgen Jakob von 
Schwull (Zwolle) 145 und deren Nachkommen ist wenig bekannt. Eine Familie 
von Schwollenl46 ist im Bremer Raum nachweisbar. Vielleicht hat Lukrezia 
schon bald nach dem Umzug der Familie Cord us nach Bremen geheiratet. 
Dies wUrde zu der Annahme passen, daB Lukrezia zu den 1535 bereits erwach
senen Kindern von Cordus gehort. 

Valerius, der dritte Sohn oder - wie man auch interpretieren konnte - das 
dritte Kind, gehort zu den FrUhvollendeten. Hochbegabt und von den Eltern 
auf das sorgfaItigste erzogen, war er 1533 in Leipzig 147,1539 in Wittenberg im
matrikuliert 148, wo er auch selbst schon Vorlesungen hielt. Seine wissenschaft
lichen Interessen in der Botanik, Arzneikunde, Mineralogie und Geologie gin
gen durchaus tiber den Rahmen hinaus, in dem sich def Vater Euricius oach 
bewegte. Valerius starb an einem durch einen Huftritt eines Pferdes hervorge
rufenen Fieber - vielleicht also an einer Tetanusinfektion - am 25. September 
1544 im Alter von 29 Jahren in Rom 149. Seine Werke wurden in sehr nobler 
Weise von Konrad Gesner ediert. Der annahernd gleichaltrige Bruder Philipp, 
entweder kurz vor oder nach Valerius geboren, studierte ebenfalls in Leipzig 
und Wittenberg Medizin. Philipp wirkte spater als Leibarzt des Bischofs in 
Hildesheim, danach als Stadtarzt in Leipzig, wo er urn 1560 starb I". 

Leider war tiber seine naheren LebensumsHinde nicht mehr zu ermitteln. 
Seine Witwe lebte urn 1560 zusammen mit ihrer Schwiegermutter Kunigunde 
Cordus in WunstorfISI, wo zwei Schwager, Bartholomaus Sprockhoff und 
Friedrich Dedekind, als Pfarrer amtierten. Aus dieser Zeit ist auch eine Bitte 
der Witwe Philipps urn eine Kommende an die Calenbergische Regierung er-
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halten. Philipp muB mehrere Tochter gehabt haben. Bekannt geworden ist se;" 
ne Tochter Sara 152, die mit dem Klosterverwalter David Mlildener aus Kassei, 
einem Bruder des Marburger Medizinprofessors Christoph Muldener, verhei
ratet war und im KJostergut Heidau bei Altmorschen an der Fulda lebte. Ihre 
alteste Tochter Marta war mit dem GieBener Theologen Johannes Winckel
mann in kinderloser Ehe verbunden. Eine weitere Tochter, Clara, war die Ehe
frau des Professors am Marburger Padagogium und spateren GieBener Profes
sors Jakob Myccius J". Nachkommen aus dieser Ehe sind noch im 18. Jahrhun
dert im Raum Butzbach als Pfarrer nachweisbar 'S4 . Die beidenjungsten Enke
linnen von Philipp Cordus waren in Speckswinkel in der Nahe von Neu
stadt 1SS, also im engeren hessischen Raum urn Marburg, verheiratet. Euricius' 
Ehefrau Kunigunde starb urn 1562 in Wunstorf '" wesUich von Hannover. Wo 
sie unmittelbar nach dem Tode ihres Mannes gelebt hat, ist unbekannt; ich 
halte es ab er flir denkbar, daB sie mit den jungeren Kindem zu ihrem Bruder 
nach Leipzig, vielleicht auch nach Wittenherg, gezogen ist, urn ihren Kindern 
eine gute Ausbildung zu sichem. Als die Sohne Valerius und Euricius 1544 
und - wahrscheinlich - 1545 gestorben waren, konnte sie nach Wunstorfzu der 
zweitaltesten Tochter Regina ubergesiedelt sein. 

Reginas Ehemann Bartholomaus Sprockhoff'S7 aus Gottingen war zunachst 
Pfarrer in Northeim 158, spater an der Marktkirche in Hannover und von 1555 
bis 1593 Pfaffer, danach Stiftsenior und Superintendent an der Stiflskirche in 
WunstorflS9 . Der Familienname Sprockhoff wurde weitergeflihrt von dem 
Sohn Poppo 160, Pfaffer in Schneeren am Steinhuder Meer, dessen Sohn 
Friedrich ebenfalls Pfaffer war " '. 

Reginas jungste Tochter Gerlrud starb als Ehefrau des Pfaffers Albert Lu
ders 162 in Pattensen. Aus dieser Ehe ging neben sieben weiteren Kindern Jo
hannes Luders hervor, Professor der Politik, Ethik und Jurisprudenz in Helm
stedl. Er studierte in Helmstedt, Wittenberg, Marburg und Leipzig Jura und 
starb 1633 als ordenUicher Professor juris in Helmstedt "'. Luders, der sich in 
einem Gesuch an die Universitat als Poeta caesarius bezeichnet, k6nnte der In
formant des Herausgebers der Cordusschen Epigramme, Meibom in Helm
stedt, gewesen sein, da bei diesem viele biographische Einzelheiten Gber 
Cordus' Kinder zu finden sind. 

In den Meibomschen Kollektaneen wird Euricius und Kunigunde Cordus' 
Sohn August als Maler der Durerschule bezeichnel. Werner Schade ''', dem 
wir zahlreiche biographische Hinweise auf Augusl Cordus verdanken, hat je
doch dessen wesenUich engere Bezuge zur Cranach-Schule '" herausgearbei
tel, wahrend sich EnUehnungen aus dem Durerschen Werk bei August nur im 
zeitublichen Rahmen finden . 

Augusl durfle in Cord us' spalerer Erfurter Zeil, elwa urn 1520 geboren sein. 
1560 wird er mit dem Beinamen Halienberger als Burger in Dresden 166 ge
nannt, wo er eine Reihe offenUicher Auftrage erhielt: die farbige Fassung des 
Altars der Frauenkirche (1556157) "', die eines Kruzifixes auf der Elbbrucke, 
1563 als Konkurrent von Benedetto Tola und Andreas Brelschneider den Enl
wurfflirdie SchloBkirchenorgel in Dresden. Spaler arbeitete er in Bohmen, wo 
er die Empore der Dekanalskirche in Joachimsthal und 1577 einen Flugelaltar 
flir die Johanniskirche in Loket (Elbogen) malte " ' . Auf der Predella dieses Al
tars hat er sich in einer allegorischen Szene selber dargesteIlt ~ er gibt Christus, 
der ihm ein "VergiBmeinnicht" reicht, einen Zweig "Je-langer-je-Iieber" (Loni-
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cera}. W. Schade, dem wir den Hinweis auf dieses Detail verdanken, wertet 
diese liebenswurdigen kleinen Einfalle des Malers als seine starkste Seite, 
wahrend seine sonstige, auch kompositorische Begabung (hochstens) epigo
nal war. Auf dem Loketschen Predellenbild hat sich ubrigens spater auch Au
gustus Sohn Philipp 169 dargestellt, der urn 1564 in Dresden geboren wurde und 
nach dem Tod des Vaters 1591 nach Berlin (Colln) 109, wo er noch 1598 als Ma
ler und Kupferstecher lebte. Von ihm ist ein kunstlerisch recht bescheidener 
Kupferstich des Kurftirsten Johann Georg von Brandenburg erhalten geblie
ben. August Cordus muB es zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben. Er 
besal3 ein Haus in Dresden, spater 3uch eines in Elbogen 170 , Augusts kiinstleri
sche Abhangigkeit von der Cranach-Schule ergibt si ch in erster Linie aus den 
engen Kontakten seiner Briider Valerius und spater 8uch Euricius zu Witten
berg und zur Apotheke Lukas Cranachs, die damals dessen Schwiegersohn 
Caspar Pfreundt ftihrte III Euricius, der jungste Cordus-Sohn, soli urn 1545 ;'1 

Wittenberg als Apothekerlehrling gestorben sein In Ein Sohn Johannes, den 
Krause nennt, ist sonst nirgends beiegt. 

Die direkte, bis in die Gegenwart reichende Fortsetzung der Cordus'schen 
Nachkommenschafl, erfolgte uber die 1553 in Neustadt am Rubenberge ge
schlossene Ehe der jungsten Tochter Juliana mit dem Magister und spateren 
Pfarrer Friedrich Dedekind I", dem Verfasser der satirischen Erziehungsdich
tung "Grobianus". Uber Juliana ist leider wenig bekannt; sie wurde vermut
lich in Cordus' Marburger Zeit urn 1530 geboren und starb in Luneburg an der 
Pest l". Friedrich Dedekind, 1524 geboren, studierte in Marburg und Witten
berg, wo er 1550, ein Jahr oach dem Erscheinen des "Grobianus", Magister 
wurde. Es ist bereits gesagt worden, daB urn 1540 bis ca. 1545 mehrere Cordus
Kinder, vielleicht auch Kunigunde mit der jungsten Tochter, in Wittenberg 
lebten, so daB Dedekind seine spatere Frau in Wittenberg kennengelernt ha
ben konnte. 1551 wurde er in seiner Heimatstadt IJ6 Neustadt am Rubenberge 
Pfarrer und behielt diese Stelle bis 1568/69. Wahrend dieser Zeit wurden auch 
die durch ihre Musikbegabung besonders hervorgetretenen Sohne Euricius, 
Henning, Friedrich und Conrad geboren. Nach einer kurzen Episode in 
Wunstorf177 als Pfarrer der Stadtkirche SI. Bartholomaus ging Dedekind nach 
Lauenstein, bis ihn Bischof Eberhard von Holle 1576 auf die erste Pfarrstelle 
an SI. Michaelis in Luneburg berief und ihn zum Inspektor aller Kirchen der 
BisWmer Lubeck und Verden machte m In Luneburg betatigte sich Dedekind 
auch als Komodienschreiber l79• 1585 lancierte er seinen altesten Sohn Fried
rich in das vakante Rektorat der Michaelisschule 1.0 Die Rektoren der Michae
lisschule hatten die Verpflichtung, sog. Canlilenae scho/asticae l81 Zll schrei
ben : mehrstimmige, meist Weihnachtsmotetten, die von den Michaelisschti
lern gesungen wurden. Friedrich Dedekind junior durfle demnach auch die 
hervorstechende Musikbegabung wie seine Bruder Euricius und Henning ge
habt haben I". 

In e iner ausfLihrlichen geneaiogischen Studie Gber "Btirgerfamilien der 
Stadt Luneburg im 16. und 17. lahrhundert" hat Alfred Hein 1&3 die Genealogie 
der Familie Dedekind dargestellt und mir auszugsweise zuganglich gemachl. 
Von der zahlreichen Nachkommenschafl der Enkel und Urenkel von Euricius 
Cordus sollen abschlieBend nur zwei naher behandelt werden, weil sich in ih
nen die kunstlerische Begabung, die tiefe Frommigkeit und das humanistische 
Erbe der Familie Cord us brennpunktartig verdichten. 
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Euricius Dedekind, 1554 in Neustadt geboren, war von 1582 bis 1594 Kantor 
an St. lohannis in Ltineburg 184. Se in Amtsantritt gestaltete sich schwierig, weil 
sein Vorganger, Christoph Praetorius, ein OnkeI des bedeutenden WoIfenbiit
teIer Hofkomponisten MichaeI Praetorius , der seit 1563 lohanniskantor war, 
noch amtierte, obwohI er wegen eines GehorIeidens auf die HiIfe seines Can
tor adjunctus Dedekind angewiesen war 185. Euricius, dem der Rat spater ettiche 
Stimmbiicher, d. h. eine NotensammIung, abkaufte l86, wurde 1594 dritter 
Prediger an St. Lamberti und starb 1619 in Liineburg. 

Neben nicht erhaltenen Cantilenae scholasticae hat er ein griiBeres Werk 
hinteriassen, die Antidota adversus oclo hominum passiones, einen zwOlfteili
gen Motettenzyklus zu vier Stimmen, in dem in ein bis drei Satzen eine christ
Iiche Tugendlehre musikalisch umgesetzt wird "'. Die Antidota, angeblich auf 
einen Text des lohannes Damascenus zurtickgehend, wurde in der lateini
schen Obersetzung Willibald Pirckheimers bereits 1549 von Caspar Othmair in 
30 Einzelsatzen "9 vertont. Die 1588 bei Kroner in Olzen gedruckten Anti
dota 190 des Euricius Dedekind sind in Exemplaren der Diibenschen Samm
lung in Stockholm erhalten, allerdings fehlt ein Blatt des Stimmbuches der 
Altstimme. Dieses Werk ist insofern 3uch von auBermusikalischem Interesse, 
als es eine Reihe von Begleitwidmungen der Briider und des Vaters Dedekind 
enthalt. In der verlorenen Altstimme diirfte wohl eine Widmung des altesten 
Bruders Friedrich Dedekind enthalten gewesen sein. In seinem eigenen, am 
Michaelistag 1588 datierten Vorwort geht Euricius Dedekind auf die theologi
schen Aspekte seiner Vertonung ein. Die dort genannten Spatniederlander 
Orlando Lasso und Vtendael waren wohl die groBen musikaIischen VorbiIder 
der FamiIie Dedekind . Die Vertonung der Antidota durch Euricius Dedekind 
hat auch etwas von der verhaItenen Wiirde weitschwingender Klangflachen 
der Meister der Hochrenaissance und ist durchaus Werken bekannter zei tge
nossischer Komponisten, etwa Hans Leo Hasslers, ebenburtig. Henning 
Dedekind, 1562 wie sein alterer Bruder in Neustadt am Riibenberge geboren, 
besuchte die SchuIen in Hannover, HiIdesheim und Liineburg und studierte 
ab 1582 in Erfurt. 1586 wurde er als NachfoIger des spateren Schiitz-Lehrers 
Georg OltO, der Kapellmeister in KasseI geworden war, zurn Kantor in Lan
gensalza berufen. Spater war er dort Diakonus und Friihprediger, ab 1615 dann 
Pfarrer in Gebesee bei Erfurt, wo er 1626 starb 191. 

Aus seiner Ehe mit Christiane StiefeI, der Tochter eines angesehenen Lan
gensalzaer Burgers, gingen zahlreiche Kinder hervor, von denen mindestens 
die Sohne Benjamin 192 und Friedrich Melchior 193 kompositorisch, letzterer 
auch musikverlegerisch, tatig waren. 

Henning Dedekinds Enkel Andreas Christian und Constantin Christian 
der sich iibrigens Concord nannte - sind mr die Musikgeschichte insofern be
deutsam, aIs Andreas Christian 1695 in Eisenach der LateinIehrer und Chorlei
ter Johann Sebastian Bachs 194 war, wahrend sein Yetter Constantin Christian 
als Komponist und Dichter l9S, aber auch als Bassist bei Heinrich Schutz l96 in 
Dresden bekannt geworden ist. Darnit besteht iiber die beiden Dedekinds eine 
direkte Briicke - vielleicht sogar der musikalischen Oberlieferung - zwischen 
Schiitz und Bach. 

Einblicke in die Geisteshaltung von Henning Dedekind ergeben sich aus 
seiner Bearbeitung der Neuen deutschen Lieder von Gregorius Lange, bei de
nen er die Texte in eine betont christliche Version umsetzte l97 . Neben seiner 
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poetischen Tiitigkeit hat er - eine dichterische und musikalische Doppelbega
bung wie sein Enkel Constantin Christian - eine ganze Reihe von Werken 
komponiert, die z.T. einen deutlichen musikpadagogischen Ansatz erkennen 
lassen und wohl fUr den musikalischen Elementarunterricht an der Schule ge
dacht waren. Zu diesen Werken gehort das Dodekatonon musicum Tricinio
rum 197, das 1588 in Effurt, gleichzeitig mit Euricius' Antidota. erschien. 

In einer ausftihrlichen Vorrede erHiutert Henning die verschiedenen mu si
kalischen Modi und gibt dann zu jedem Modus musikalische Beispiele, Trici
nien auf weltliche und religiose Texte, je nach Charakter des Modus. Neben 
von Valentin Gotting komponierten Stiicken sind auch einige mit H.D. ge
kennzeichnete, also eigene Kompositionen darin enthalten, die sich taut Vor
rede an Lasso, de Werth, aber auch an Regnart und anderen orientieren. Auch 
mr diese knappen Stiicke gilt, was iihnlich fUr die Kompositionen von Hen
nings Enkel Constantin Christian zutrim: aus tiefer Gliiubigkeit geborene 
Empfindungsstiirke macht so manche Schwiiche der musikalischen Struktur 
wett 198. 

In dieser Generation der Enkel und Urenkel Marta Winckelmann, Philipp 
Cordus, lohannes Liiders, Friedrich Sprockhoff, Euricius und Henning Dede
kind ist die Erinnerung an den berUhmten Vorfahren Euricius Cordus, den 
gewaltigen Poeten 199 - wie es heiBt - oach durchaus iebendig. Inwieweit dabei 
direkte, etwa literarische Beziige beispielsweise zwischen Cordus und Fried
rich Dedekind bestehen, mtiBte im einzelnen untersucht werden. 

Mit der folgenden Generation, wie mit Constantin Christian Dedekind, 
beginnt jedoch die Erinnerung an den groBen Ahnen zu verblassen. Die bis 
in die Gegenwart reichende genealogische Linie, die mit Conrad Dedekind, 
luliana Cordus-Dedekindsjiingstem Sohn, einsetzt und so bedeutende Fami
lienmitglieder wie den Mathematiker Richard Dedekind aufweist, is! im 
Grunde Gegenstand einer Geschichte der Familie Dedekind lOO. 

Wenn man in einer abschlieBenden Wertung den Ertrag der genealogischen 
Betrachtung der Familie Cordus sichtet, so liiBt sich festhalten, daB Cord us' 
Vater mit groBer Wahrscheinlichkeit aus Hallenberg stammte, als vogteilicher 
Miiller in der sog. Herrenmiihle fUr die Wasserversorgung der Amtsburg Mell
nau zustiindig war und damit Kontakt zu dem Burgkaplan Mengotus Snell 
hatte, bei dem Euricius ersten Unterricht erhalten haben konnte. Weitere Be
ziehungen bestanden zur 10hanniterkommende Wiesenfeld. Cordus' Ehefrau 
Kunigunde entstammt der Frankenberger Biickersfamilie Donewait, die 
schofTbar war und vermutlich mit der luristenfamilie Emmerich, vielleicht 
auch zur Familie des Wigand Gerstenberg in verwandtschaftlichen Beziehun
gen stand. 

Die Kinder von Kunigunde und Euricius Cordus zeichneten sich durch 
hohe kiinstlerische und intellektuelle Fiihigkeiten aus; Frommigkeit, Sprach
begabung und Musikalitiit sind die wesentlichen Merkmale, die speziell in der 
Familie der jiingsten Cordus-Tochter einige kiinstlerisch und wissenschaftlich 
herausragende Personlichkeiten hervorgebracht hat. 

Anmerkungen : 

I G. E. Dann : Neuere Ergebnisse der Cordus-Forschung. - In: Dt. Apoth ekerzeitung 108. Jhrg. 
N,. 32 : 1154-1157, 1192-1196, 1249-1252, 1968. 

2 C. Krause : Euricius Cord us. Eine biographische Skizze au s der Reformationszeit. Phil. Diss. 
Marburg, 1863 , S. 3, S. 12 Anm. I. 
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