
Luther in Hersfeld 

Zur Chronologie der letzten Tage von Luthers Riickreise vom 
Wormser Reichstag 

Michae l Fleck 

Kein Ort, den Luther auf der Ruckreise vam Wonnser Reichstag beri.ihrte. 
ist von ihm mit soleh rUhmenden Worten bedacht worden wie Hersfe ld. Noch 
knapp zwei Wochen spater ( 14. Mai) gedenkt er in dem Brief an Spalatin ' 
dankbar des ehrenvollen Empfangs durch Vertreter des Abtes (Callcel/w·;II'·, 
Quaestor) und dann dureh diesen selbst, der BegrUBung dureh den Rat der 
Stadt sowie der groBzugigen Bew irtung und Unterbringung im Hersfelder 
Kloster. Aueh bei der We iterreise naeh Eisenaeh kam der Abt seiner Gelei t
pOi eht in wei t groBerem Umfang als erforderlieh naeh, indem er Luther selbst 
ein StUck weit begleitete und ihn samt seiner Beg leitung in Berka. an der 
Landesgrenze, dureh seinen Kanzler noeh ei nmal bewirten lieB. Wahrend 
se ines Aufenthaltes in Hersfeld hat Luther auf Drangen und gegen seine 
Absieht morgens (angebli eh um 5 Uhr) gepredigt. Als traditionelles Datum fUr 
dieses Ereignis, an das noeh heute eine Tarel an der Stiftskirchenmauer eri n
nert. g ilt der I. Mai 152 1. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, diese zeitliehen Angaben als 
unrichtig zu erweisen und fUr die lelzten Tage von Luthers Reise eine andere 
Chronoiogie zu entwerfen. 

Die in der Luther-Literatur allgemein akzeptierte Datierung des Hersfe ld
Besuehes beruht auf der Annahme folgenden Reiseverlaufs' : 

28.4. Aufbrueh von Frankfurt (dort noeh Brief Nr. 400 an Cranach). 

28.4. (nachminags/gegen Abend) Eintreffen in Friedberg (dort Bri ef Nr. 
40 I an Karl V.). 

29.4. Aufbrueh von Friedberg; davor Brief Nr. 403 an Spalatin (Hod;e ad 
Grollbergwn vehimtll:). 

29.4. Ankunft in Grlinberg . 

30.4. Fahrt von GrUnberg nach Hersfe ld. 

1.5. Predigt in Hersfeld . 

2.5. Hersfeld - Berka - Eisenaeh; dort Eintreffen gegen Abend . 

3. 5. Brief an den Grafen Albreeht von Mansfe ld (Nr. 404): Weiterrei se 
nach Mohra. 

4. 5. Bald naeh Abre ise von Mohra Oberfall bei der Burg Altenste in und 
Entflihrung auf d ie Wartburg; dort Eintreffen gegen 23 Uhr. 

Bereits frtiher wurde darauf hingewiesen, daB Luther die Strecke zwi schen 
GrUnberg und Hersfeld angesiehts der damaligen Re isewege und des von ihm 
benutzten Gefahrts kaum an einem Tage zurucklegen konnteJ. Betrachtet man 
die Dist.anzen der versehiedenen Etappen von Frankfurt ab, so ergibt sieh: 
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Frankfurt- Friedberg : Zwi sehen 20 und 30 km 
Friedbe rg-GrUnberg : Zwisehen 30 und 40 km 
G rUnberg- Hersfeld: Ube r 70 km (!) 
Hersfe ld- Eisenaeh (Uber Berka): zwisehen 50 und 55 km' . 

Man kann mit Sicherheit davon allsgehen. daB Luthe r zwischen Griinberg 
und Hcrsfe ld. wohl doeh in Alsfe ld ' . Station gemaeht (naeh ca. 30 km) und die 
Slreeke Alsfe ld- Hersfe ld (ca. 40 km) am fol genden Tag zurUekge legt hat. Die 
Streeke Hersfe ld- Ei senaeh ist im Vergleieh zu den Ubri gen an e inem Tag 
zurUckgelegten ungewohnlich lang. Daraus erklart es sich auch, daB die Rei
senciell erst am Abend anlangten ( i lllravifll/l !)" vesperi IsenacU111 )6. 

Damit versehiebt sieh das Eintreffen Luthers in Hersfe ld auf den I ., seine 
Predigt auf den 2. MaL Halt man nach diese r Korrektuf weiterhin an def 
traditione llen C hrono log ie fest, muB Luther am se lben Tag, !lach seiner Pre
di gt. in Riehtung Eisenaeh weite rgere ist sein . Als Argument fUr diese Auffas
sung hat man die Wone des Spalatin-B riefes mane qui1llo sennonem facere 
coegenll1/7 herang~.zogen und Ubersctzt: Sie nOligten mich, morgens UIll 5 Uhf 
zu predigen. Die Ubersetzung "morgens UIll 5 Uhf" ist sprachlich natlirlich 
moglich. zu e rganzen ware hora. 1st sie auch sinnvoll ? Luther hatte a ls Bedin
gung fUr das fre ie Geleit die Auflage erhalten, unterwegs ni cht zu predigen und 
niehts Zll veroffen tliehen' . DaB e r sieh in Hersfcld (und spater in Eisenaeh) 
nicht an das Prcdigtvcrbot gchalten hat , recht fertig t e r in de rnse lben Spalatin
Brie f. Luther verwclldet fUr das Wort .,predigen·' die Ausdrucke sermon em 
facere. prae(/icare mul cOllciol1ari 9

. Diese Ausdrucke set zen a ls Zuhorerschaft 
eine groBere Mellge voraus, es handelt sich dabei jeweils urn offentliches 
Reden "'. Und gerade der Ei nnu B de r lu therischen Lehre auf den "gemeinen" 
Mann war es, den man in Worms fUrchte te. nicht dagegen das " Monchs
gezank" , die e igentlichen theologischen Stre itigkeiten. Eine Predigt Luthers 
im Hcrsfe lde r Kloster um 5 Uh r morgens hatte e in ige mehr oder minder 
aufmerk s:.lme Mo nche al s Zuhorer gchabt, au s de r Stadt wiire wohl kaurn 
jernalld ZLI dieser Ze it in d ie Kl os te rkirche geko rnrnen. Irn Ubrigen hatte Luther, 
wenn cs si ch bei seine !" Zuho rerschaft nur urn Kloste rinsasscn gehande Jt hane, 
das Predi gtverbot le icht dadurch urngehen ko nnen, daB e r se ine Ansichten im 
illternen Kre is di skutie rte. Seine Skrupel sind doch nur erklarlich. wenn man 
an e in offentl iches Predigen denkt , und das ist urn 5 Uhr rnorgens hochst 
ung laubhaft . 

Was he iBI dann aber mal/e qllil/fa ? Die Losung liegt auf der Hand: Zu 
e rganzen ist nicht hora. sondern feria. Luther hat am Morgen des Donnerstages 
(nach Cantate) in Hersfeld gepredigt. ulld das war der 2. Mai! Das durch die 
Unte rsuchung von Re isegeschw indigkeit und Re isero ule gewonnene Ergebnis 
wird dureh dieses ehrono logisehe Detail also sehlagend bestat igt. Um wieviel 
Uhr Luther an diesem Donnerstagmorgen gepredi gt hat , ist ganz be langlos, 
j edenl'all s nieht in a lle r Herrgotts FrUhe " . 

Nun sind rnit d ieser Erkellntlli s die chronologischen Probleme der letzten 
Etappe von Luthers RUekre ise noeh nieht endgUltig gekliirt . Wiede r hangt a lles 
am Wort laut des Spalatin -Brie fes (Z.41 ff). Luthe r beriehtet, er habe in Hers
fe ld gepredi gl. vorhe r aber darauf aufrne rksam gemacht , weJches Ri siko der 
Abt damil e ingehe (ne forte sua regalia amilleret). Dann rechtfertigt er sein 
Predigen rnit dem Hinwe is, daB e r nie rnals zuges tanden habe. ut verbum Dei 
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Dr. Martin Luthers Allkunrt alii" der Wartburg, den 4. Mai 1521. 
GczcichnCl uno in Slah] gcslQchcn von C. A. Schwerogeburlh in Wcim~r (1847). 



, 
alligarelll r. Darauf ftihn er fo n. aueh in Eisenach habe er gepredigt. doeh habe 
sich hier der Pfa rrer gegen unliebsame Folgen rechtlich abgesichen . (Die 
Initi ati ve ging hier also von der BevOlkerung aus und der Pfarrer glaubte dem 
Drangen naehgeben zu mussen; in Hersfeld scheint es der Abt selbst gewesen 
zu sein . der Luther ermutigte. zu einem groBeren Publikum ZlI spreehen.) 
Wieder verwahrt sich Luther gegen den Zll erwartenden Vorwurf. er habe sein 
Versprechen gebrochen, mil dem Hinweis, auf die Bedingung, UT verbum Dei 
alligll llim esset. sei er niemals e ingegangen, quia CQlllra Deum / lIisset. Und 
dann folgt der entscheidende Salz: Ita del1ique altera die 1I0S (ul s il vam usque 
p,vsecutus est ... (der Kanzler geleitet sic weiter bis Berka, wo er die gesamte 
Reisegesellsehaft noch einmal bewinet; Z.5 1 ft). An der Ubersetzung von 
a/rera d ie gibt cs keincn Zweifel: .. am folgenden Tag". Aber welcher Tag ist 
gemeint? 

Solange man Luthers Aufenthalt in Hersfeld fUr den 30. Apri l I I. Ma; 
ansetzte. war klar. daB mit a /rera die der 2. Mai gemeint war: Ankunft 30. April. 
Predigt I. Mai, Weiterreise 2. Mai. Da Luther aber erst am I. Mai nach Hersfeld 
kam und am 2. morgens predigte. kann er em am 3. Mai Hersfeld verlassen 
haben und muB den ganzen 2. Mai in Hersfeld geblieben sein. Da er die Nacht 
vom 3.14. Mai mit Sicherhei t in Eisenach vcrbrachte und am 4. nachminags 
bereits entfuhn wurde, kann er nicht, wie uberall ZlI lesen ist, eine weitere Nacht 
bei seinen Verwandten in Mohra zugebracht haben" . Um die Nacht in Mohra 
uJ1terzubringen, mUBle man die Wone allera die nicht auf Luthers Bericht von 
seiner Predigt, sondem seiner Ankunft in Hersfeld beziehen". Das ist aber 
sprachlich und gedanklich htichst gewaltsam. Der unvoreingenommene Leser 
kann den Text, dessen chronologischer Fongang durch die Rechtfertigungswone 
nur unterbroehen wird, doeh nur so verstehen, daB Luther am Tage nach seiner 
Predigt (also am 3. Mai) nach Eisenach weiterreiste. 

Wie steht es um die Glaubwurdigkeit der Nachrieht, Luther habe die Nacht 
vor seiner EntfU hrung bei seinen Verwandten in Mohra verbracht? Luther selbst 
sagt, unmittelbar nachdem er von der freundlichen Verabschiedung durch den 
hersfeldi schen Kanzler erzahlt hac Tandem ab Isellacensibus peditibus ob viis 
excepti illtravimlls vesperi /senacLI"" mane sociis omnibus cum Hierollymo 
abellllliblls. Ego (ul cart/em meam trails silvam profectlls (l1am paelle regiollem 
occupant) ab iIIisqlle solvells, ubi ad Waltershausen tendimlls, pallia post prope 
(( rcelll A /rensrein C((PILlS SI/Ill ... (Z.53ff. ). Nicht das geringste deutet in diesem 
Wonlaut darauf hin. daB Luther die Nacht in Mohra verbrachte. Es ergibt sich 
daraus lediglich folgendes: Wahrend sei ne Begleitung in dem einen Wagen 
unminelbar in Richrung Waltershausen/Gotha weirerreiste, machte er selbst mit 
seinem Ordensbruder Amsdorf einen Ul11weg, urn seinen Verwandten einen 
(Kurz-)Besuch abzustarten. Am selben Tag. wohl am spaten Naehmirtag, brach 
er von Mohra auf. wie man annehmen muBle, um im Bereich Waltershausenl 
Gotha wieder zu der Reisegesellschaft zu stoBen. Kurze Zeil darauf wurde er 
entflihn. (Wenn Luther in tiefer Nacht, um 23 Uhr, auf der Wanburg ankam, muB 
der Uberfall spat am Tag erfolgt sein, denn die Entfemung Altenstein- Wanburg 
betragt nur etwa 2(}"'25 km. Waltershausen. das angebliche Reiseziel, ist etwa 
gleichweit enrfeml. Luther hatte also, wenn er wirklich nach Waltershausen noeh 
an diesem Tage htine kommen wollen. betriicht lich frnher von Mohra aufbrechen 
mussen . DaB er es nichttat , ist ein deutliches Anzeichen daCtir, daB er wuBte, daB 
der Uberfall zu dieser Zeit erfolgen wurde.) 
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Geht man davon aus, daB Luther e inen ganzen Tag (den 2, Mai) in Hersfeld 
verbrachte und erst am 3. abends nach Eisenach gelangte, ergi bt sich fUr den 
A ufenthalt in Ei senach folgender Ablauf: Abends (vesperi) tri fft die von Eise
nache r BUrgern w FuB (peditib lls) gele itete Re isegruppe ein, Noeh an diesem 
Abend muG Luther seine Predigt gehalten haben. denn in dem an den Grafen 
Mansfeld geriehteten Brief vom 3, Mai aus Eisenaeh sprieht Luther bere its von 
dieser Predigt. Der Wo rtlaut der Stelle: "Acht wol, sy werden mieh beschulden, 
leh hab das glaidt gesprochen mitt predigen zu Hi rBfeld und EyBnaeh" laBt 
e ine Verlegung de r Predigt auf den Morgen des 4, Mai kaum w, (Etwa in dem 
Sin ne: In Hersfeld habe ich gepredigt und in Eisenach werde ich es morgen 
tun ,) Das Programm war sehr gedrangt, Luthe r offensichtlieh in Ei le, Der Brief 
an Mansfe ld endet mit den Worten : "Eylents gesehriben in eyBnaeh" " , Die 
zweite deutsche Vers io n des Mansfeld-B riefes hat e inen Z usatz, der die Eile 
verstandlich macht: •.... jch mu G mich lassenn einthuen ein zceyt lang. weyB 
selbst nicht, wie es bestellet jst. vnd a lso muB jeh ander lewte Rathe hir j nnen, 
wiewol vngerne, volgen", " " , Weil Luther wuBte, daB die Entscheidung unmit
telbar bevorstand und am folgenden Tag woh l keine Zei t mehr zur Verfligung 
stehen wOrde, hat e r am Abend schnell noch diesen ausfUhrliehen Berieht Uber 
die Ereigni sse in Worms an den Grafen verfaBt. Hatte er ernstlich damit 
gerechnet, den folgenden Abend in M 6hra ZlI verbringen, warum dann diese 
Eile? 

Am Morgen des 4. Mai brach die Reisegesell schaft in versehiedene r Rich
tung auf, Luther und Amsdorf Richtung Mohra, die ande ren in Richtung 
Waltershausen/Gotha. DaB Luther tatsachlich in Mohra war, laBt sieh nicht 
bezweifeln. Die Lutherpredigt in Mohra gehort aber sicherlich in den Bereich 
der Legende. Er hat auf der RUckre ise zweimal gepredigt: in Hersfeld und in 
Eisenach. Beide Male war er sich der Problematik seines Tuns bewuBt lInd hat 
es ausfUhrlieh gereehtfe rti gt. Es ist ganzlich undenkbar. daB er e ine dri tte 
Predigt nieht e rwlihnt hatte . Ganz gewiB hatten dies aber seine Gegner ge tan, 
"dann sy suchents genauch" l6. In der Depesche des offensichtlich sehr gut 
unterrichteten Nunlius Aleander nach Rom heiBt es aber nur: " ... dann 109 er 
nach ... Eisenach, wo er am Tage der Kreuzeserfindung (= 3. Mai ) predigte 
gegen den ausdrUcklichen Befehl des Kaisers; er bes tieg dann (etwas ungenau: 
am folge nden Tag; das italienische Original gibt keinerlei exakte Zeitangabe: 
et dicesi. che 11101110 solo ill can·o ... ) unter Zuri.icklassung der Doktoren den 
Wagen allein mit seinem (Ordens-)Bruder, nur noch begleite t von e inem 
Bruder seines Vaters. der ihm nahe sein wollte: e r beabsichtigte. e inen abseits 
wohnenden Freund ZlI besuchen, und so wurde er unterwegs ergriffen ... '· 17. Die 
Oberein stimmung mit ~uthers eigener Darstellung ist frappant : Kein Wort von 
einer Predigt oder gar Ubernachtung in Mbhra. 

Ein denkbarer Einwand gegen die vorge tragene Korrektur der Chronologie 
des Luther-Itinerars konnte sein. daB Luther einen ganzen Tag. den 2. Mai . in 
Hersfeld verbracht hat wahrend er an den i.ibrigen Stationen. wie es scheinen 
konnte, immer nur einmal i.ibernachtete. Das ist aber ein Imum. denn auch die 
trad itionelle Chronolog ie kommt oh ne einen Ruhetag nicht aus. UtBt man 
Luther am I. Mai in Hersfeld predigen und am 2. Mai weiterreisen, ist es der 
I. Mai, den er in Hersfeld bleibt ' 8 LaBt man ihn dagegen schon am I. Mai 
(g le ich nach seiner angeblichen Flinf-Uhr-Predigt) weiterreisen (altera die 
bleibt dann ungekJart ). muB e r den 2. Mai in Eisenach verbringen. was ganz-
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lieh abwegig ist angesiehts der Eile, in der e r den Brief an Mansfeld sehre ibt. 
Nur wen n man annimmt, daB Luther zwisehen GrUnberg und Hersfeld (wohl in 
Alsfeld) Station gemaeht hat (was sieherlieh zutrifft) und in Mohra Ubernaehtet 
hat (was mit ebensoJcher Sicherheit nieht zutrifft), kommt man auf ei ne 
kontinuierliche Abfolge ei nmal iger Obernaehtungen 19. 

Die aus re inen Indi z ien lInd e ine r genauen Interpretation der wesentliehen 
Quellen gewonnene neue Chronologie wi rd sehlagend besUit igt durch die 
Aussage e ines Augenzeugen de l' Ereigni sse in Mohra. 1578 heiBt es in ei nem 
von delll Pfarrer von Mohra und Adam Luthe r, e inem Zll diese l' Zeit in Mohra 
noeh lebenden Verwandten des Reformators, unterze iehneten Brie f (ei ne r sog. 
FUrbitte): ,.Als auch Doctor Lutherus, anno 21 von Worms abgerei set, ist ehr 
auf de rselbigen re ise alhie zu Mhora e ingekharet vnd bei se inen Freunden in 
einem garten nahe bei de r pfahe r geJegen, Mittagsmal gehaiten, aber ausgangs 
des Illittags. ist ehr widerumb aufgewesen. de r Ille inung denselben abend vbtr 
den Duringe r wait gen Waltershallsen zu re isen, da ehr aber auf dem walde 
allfgefan gen vnd in sein pathmum gen Wartburg vber Eisenach gefUrt worden. 
da ist vorgemelter Adam Luther als ei n Freund, vnd dazumal noch ei n junger 
Knabe, auch Illit gewesen vnd nach Waltershausen dem Doctor das Geleidt 
w611en geben , davon ehr aueh noeh heutigs tages g llten bericht geben kann" 20 . 
Dieses Zeugni s ei nes etwa Siebz igjlihri gen fUr e in Ereignis, das 57 lahre 
zurUcklag. wUrde man, stUnden alle ande ren Indiz ien dagegen, vielleieht a ls 
e inen Gedachtnis irrtum bei se ite schieben - anges ichts des auf andrem Wege 
gewonnenen g le ichen Ergebnisses ist es j edoeh d ie endgUlti ge Bestatigung 
dafUr. daB Luther ni eht in Mbhra gepredigt und ebensowenig dort Ubernaehtet 
hat21 • 

Eine le tzte Oberl egllng: DaB Luther gerade in Hersfeld ei nen Ruhetag 
einlegte, kann e igentlieh nieht Ube rraschen. Einmal war es die von ihlll so 
nachdrUeklieh und dankbar hervorgehobene groBzUg ige Gastfreundliehke it 
des ihm offenbar geis tesverwandten Abtes Crato, die e inen verlangerten Auf
enthalt in soleh angenehmer Umgebung e mpfehlenswert e rschei nen lieB; zum 
andern stand dem Reisenden fUr den nachsten Tag die weitaus langste Weg
strecke bevor. durchaus e in Grund. einmal kurz Atem zu schbpfen - auch in 
Ube rtragene m Sin n: Ein kllrzes Innehalten vor de lll entsche idenden Schritt in 
ei ne noeh dunkle lInd gefahrendrohende Zukunft. 

Anmerkungt'n: 

1 Die~er fUr die Hcrsfe lder Ercigni ssc enlschcidcnde Brief sow ie alle wei leren briellichen Au(3c
rungen Luthers oder seiner Adressaten werden Litien nach D. Martin Luthers Werke. Kriti sche 
Ge~amtau~gabe (sog. Wcimarcr Ausgabc). Bricfwechsel 2. Band ( 1520- 1522). bearb. O.Clemen. 
Weimar 1931 (= Bd. 88 dcr Ge~amtau~gabc: irtl fol ge nden abgek. WABr. ). Der Brief an Spalatin 
Nr. -l10. S.116ff .. vor allem 2.161'1'. und 5 1ff. Ein e Ubersetzung lindet s ich in: Manin Luther: 
Briefe von der Wanburg 1521122. Aus delll Lateini schen Ubers. ll. einge l. durch 
H .v. H i n tzen~tcrn. Eiscnach 1984: 2. verb. Autl 199 1. 

2 Dieser ist in alien Einze lhciten dargestcllt von K.Di enst: Luthers Reise nach Worms. - In : 
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G.E.Th. Bezzenbergcr und K.DicllSt: Luther in Hcssc n. Kasse l / Frankfurt 1983. 2. Autl .. 291T.: 
bcsA4ff. ProbJemati sch an diese r ausfUhrli chcn Darstel1ung ist die etwas unkri ti sche BCllutzung 
\'on Quel len hilch~t untcrschicdl ic hcn Wertes. So ist cs z. B. unverstiindlich. daB der fUr den 
Hcrsfcld·Aufenthalt entscheidende Brief Luthers an Spalatin nicht irn Origina l. sondern in der 
Wi edergabe durch Chr. Rornmel. Gesc hichtc von Hcsse n Bd.3. Kassel 1827. 22. An m. wm 3. 
Tei l. 1971'.. angefUh rt wird . 5.48: .. Nach Christoph von Rortl lllel soli (sic) Luther se inem Freund 
Spalatin .. . erziihh habe n ... " 



3 Erstmals. wie es scheint. von W. Dersc h: Das Vorspi e l der Rcl'ormHtion in Hcr~fe ld . - In: 
ZHG 38. 1904. 89 Anm. I. Ubernommen von F. MHY: Wegspu rcn der Reformation. Z u Martin 
Luthers Aufenthah in Hersfc ld 152 1. - In: Bad Hersfelder Jahresheft 1971. 281'1' .. lInd im 
Anschlll ll daran W. Zillinger: LUlher in Hersfe ld (Wann predigle der Refo rmalor vor Abl Cralo':'). 
- In : Mei n Heimalland. Zei lschr. f. Gesc h .. Volk s- u. Heimalkullde (Bei lagc der Hc~felder 

ZeilUng) 37. April 1996. 29ff. 
4 Diese Dislan zen sind cher ZlL niedrig .lIs zu hoch angeselZl. 
5 Obwoh l Uber Lut hers Aufcnthah in AI sfeld nidus Uberlie fe rt is!. dUrfte es skh als Etappe nzie l 

angebotcn haben . Vg!. auch K.S.Baron von Galera : Die Gesc hkhte der Sladt AI~fcld. Abfeld 
1974.83 lInd W.KUther: Grunberg. Griinberg 1972. 11 9. Beide Aulorcn ~prechen (oh nc Begrii n
dung) von c inem Aufenlha lt . nicht \'on e iner Obcrnaehl ung Luthcr-... 

6 WABr. rA 10. Z.53/S-I . 
7 \VABr. Nr.4 10. Z.4 1. 
8 \VABr. Nr.404 (an den Grafen von Mansfe ld ). S.327 in den drei F'''~lIngen . 
9 Sl'/"ll/oIIl'1II focal' / pra('(/ic(lrl': WA Br N r. 4 I 0 Z.41 lInd 45 ): con("jmU/ri: \VA Br. N rAO-l. Z.26 1 . 

10 Eine .. Predigr· LUlhcrs vor Abl C rato allein (vgl. dicAbb. bei May 5 .28 und Zillinger 5 .3 1 sowic 
den Unlerlile l der Arbeit von Zi llinger) ist g:inzlkh undenkbar. An e ine Predigt .. vor dem Abt und 
wen igen geladenen Giislcn" denkt H.Did el: LlIthcr und die Folgcn fli r Hers fe ld - B:l ltha ... ar 
Raid . - In: Hess. Heimal. Ztschr. f. Kunsl. Kultur. Den kmalpOcgc: Sonderheft Bacl Hcrs feld. 
36.Jg. Heft 112. 1986. 35. Das iq aus den gleiehen G rtinden ( fehlcnde Offentlichkcit ) ganz 
unglaubha ft. 

I1 Ir.:h habe diese Deutung bereils vorge~eh lagen in : Mci n Hcimatland 37. Mai 1996. 231'. (Wanll 
war Luther wirk lkh in Hersfeld ?): c in Tell der dort vorgetragellen Argumente i~t dun::h di e 
vorliegende UntefSuehung iibcrholt . Die Hers feld betreffenden Teile des Spalatinbrie fe~. der nur 
in ei ner zc itgenossischen Absehri ft e rhalten iSI (s. May 5 .24). s ind bei May 5 .25 und Zill inger 
5 .30 ab Fahimile wiedergegeben . Hinter dcm WOrt qllillf(l (Zei1cnende) IInde t ~ich ein dicker 
gebogener 5 trich. der bum ab 5atzze ichen gcdeutct werdell kann . Handel t e~ ~ieh dabe i 
vielle ieht lUll den Rest eincr (un verslandenen?) AbkUrLung ( I" flir fe ria)? Paliiographi~ch bleibt 
das allcrd ing~ sc hr unsichcr. 

12 Zwe i Beispic le ftir viele : Bri cfe von der Wartburg S. IO (s.o. Anm. I ): und mit alien idyl lisehen 
AusschmUekungen: H.Bohmcr: Dcr j llnge Luther. Leipzig 1939.383 (2 .AuO.) (giinzlich unk ri 
ti sch). 

13 50 Zillingcr (s.o.Anm.3). 
14 C/lr.\·im W: l'i,)/(I in der la tein i ~c hcn Ver~ion Z.277 . 
15 WAB r. NrA~. Z.248ff. 
16 WAB r. Nr.404. Z.2 34 (24 7): 1/(/ /11 ~r(/\'if(:'rqllt'n /llf (276). 
17 Das italienische Original bei ·111. Bricger: A leander unci Luther 152 1. Die \'c r\'oll~t:indi g ten Ale

ander-Dcpcschen nebst Untersuehungen iiber den \Vonll . ...er Reiehslag. Goth:1 t 88-1. 5.209. DcUl-.ch 
bei P.Kalkol1": Die Depcschcn des unlius Alcandcr vom Womlscr Rekhstagc 1521. Hal lc 1897. 
5 .236: der KalkolT-Text aueh bei O.Thulin: Mart in Luther. Sein Lcbcn in Bildem unci Zci t
doku menlcn. Berl in 1958.59. Brieger (5.209. Anm.-l ) wie Kalkoff (S.236. Anm.I ). die der her
k(jmm lichen Chronologie folgcn. glauben an ei nen Imum Aleandcrs und ~e lzen fUr dt.!n Tag <.Ie r 
Prcdigt in Ei senach den 2. Mai an . Aleanders Datierung ist aber ei n weiterer Beweis fUr die 
Richligkei t der hier vorgetragencn Chronologie: 3. Mai Prcdigt in Eisc nach. 4. Mai Abrci~e morgens. 
Oberfall am g1ciehen Tag. Fur e inc Obernaehtung in M6hra bleibl :11.;,0 ,llICh hier kcin Phlv . 

18 So O.Clcmen. Anm.:tu WASr. Nr.-lIO. 5 .3-10 Anm.2 1 ( LU 1I/{/IIt' qllillftl ) und 2-1 (zu (/I(em dil'l. 
Luther hat a lsu lIaeh diescr Aufras~lIng die ae hl vum 30. April Huf den I. Mai und die vom I . auf 
den 2. Mai in Hcrsfeld verbr:lI::hl. Nun sc hreibt Lu!her am Anfang de.; Spalatin- Briefe~ (Z. I-Iff.) 
tiber die Naehrichten von den Au ssehrei lungcn in Erfurt (den sog. Pfaffen stiJ rrllen). die ~tal(ge
fundc n hiit len quo lempore 1/0.\' / .\'('1/(/("// /11 " ('lIimm (Z. 151". ). Nach C lemen. 5.339 A nm .l). spricht 
Luther hie r .. von der Nacht vor der Anku nft der Reisegese ll sehaft in Ei!'>cnach ... d. h. \'on der 
Nachl vom 1.12. Mai". d ie LUlher in Hers feld vcrbrachte. Durch die notwcnciig gcwordene 
zc it1iche Verschiebung um eincn Tag klime mall fUr d ie Erfurlcr Au~~!.:hre i tu ngen auf die N .. !.:ht 
vom 2./3. M'li. Mir scheint der Luthcrs(~he \Vort laut a l lc rding~ eher auf di e folgende Naehl. d .h. 
die \'om 3.14. Mai. die e r in Ei se n:teh verbraehte. LU deuten. 

19 Vg!. Diens! (o.Anm. 2) 481'. unci die dort angegcbcne Li t. Die von ihm ni ch! Illehr erwartete 
.. endgtilt ige Kliirung" (49) dU rfl e durch die neue Chronologie vie llcit'hl doch hcrbcigefU hrt 
worden sein. 
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20 Text bei C.A. H.Burkhardl: Luther in Mohra 152 1. - In: NeuesArchiv fUr $iichs. Gc~ch . X. 1889. 
330ff.. 5 .33 1. LalH Anm.2 handelt es sich dabci um ein 5chreiben. das sich im 5 . Erne!'.!. 
Ge~amtarchi\' zu Wcimarbcfindet (Reg. Ll . 5.195. Nr.136" 2). Burkhardts Arbcit iM mircrst nach 
Abschlul3 rnei ncr cigenen Untersuchu ngen bekannt gcworden. 

21 Dal3 e inc Pred igt Luthcrs in Mohra in den Bcreich der Legende gehort. sagt allch Burkhardt (s. 
vorigc An m.): er hii lt .. die verrnei ntlkhe Predigt" eher fUr .. ei ne jener hcrrlichcn Tischreden 
Luthcrs" (332). Om. bleibt naturlich vollig un1)icher. Die angebliche Obcrnachtung ist zuletzt 
wieder bchauplct worden von \Y.u.A. Landeck: Ein Be ... uch im Lutherstammon Mohra. - In: 
Mcin Hcimatland 37 (s.o. Anm. 3). Ok!. 1996. SS. 
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