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In der Fruhen Neuzeit vollzog sich, zumul im Verlauf del' Reformation in 
Deutschland und EUfopa, ein weitreichender religioser und sozialer Wandel in 
Kirehe und Gesellschafl. Diesem Wandel kommt aueh im Rahmen der Entste
hung frlihmoderner Staat liehkei t entseheidende Bedeutung w . Soziale Stel
lung. Funktion und Mentalitat der Geistlichkei t wurden tiefgreifendcll Veran
derungen unterzogen. 

Innerhalb dieser Gesamuhcmatik verdienl. wie !nir scheint , die Re formation 
in der Landgrafsehaft Hessen besondere Aufmerksamkeit ' . Die folgenden 
Au sfUhrungen handeln van der Friih zeit der Reformation in Hesscn, vQn ihrer 
Kontinuitiit innerhalb der hessisehen Gesehiehte seit der Mitte des 15. Jahr
hUllderts, aber auch VQn dem quali tativen Sprung, den diese Reformation mit 
der Kirchcnreformation und damit al s soJche machtc. In drei Abschnitten 5011 
1. von Landesherrschaft und Klostern in Hessen im Z usammenhang der hessi 
sehen Gesehiehte seit ca. 1450, 2. von der Bedeutung der Monche fUr die 
EinfUhrung der Reformatio n in der Landgrafschaft gehande lt werden und 3. 
von ehemaligen Monchen als "evangeli schen" Pfarrern - was immer das 
heiBen mag. 

I. Landesherrsehaft und Kliister in Hessen 

Die Landgrafschaft Hessen gehorte seit der Mitte des 15. lahrhunderts zu 
denjenigen Territo rien im Reich, die sich dllrch kraftige, konseq llente und 
erfolgreiche Moderni sie rungsbestrebllngen auszeichneten. Einige gunstige 
Konstellationen , vor a llem die Erweiterung des Territoriums durch den Heim
fall der Grafschaft Ziegenhain im Jahre 1450 und das Katzenelnbogener Erbe 
im Jahre 1479. durch das Hessen Zugang wm Rhein und damit w den reiehen 
Einklillften aus dem Rhe illzoll erhielt. schufen die auBeren Bedingungen flir 
e ine innere Konsolidierllng. die die Vorallssetzung fUr Hessens machtvolle 
Rolle in der Reformationszeit bildete. Landesteilungen konnten liberwunden 
werden, so daB Landgraf Philipp der GroBmlitige bei seinem Regierungsantritt 
im Jahre 1518 liber das gesamte Territoriul11 herrschte. Die Macht der Stande 
war in langen und erbittenen Kampfen nach 1500 entscheidend zurliekge
drangt worden . Sei t dem Regierllngsantritt Philipps gab es keine ernsthafren 
Versuche der Stande mehr. die Maeht des Landgrafen einzusehranken oder zu 
besehneiden. Der Ausbau der Verwaltung war planmiiBig und wirkungsvoll 
vorangelrieben worden lInd hane in der Errichtung zentraler Behorden an der 
Residenz der Landgrafen in Marburg Ausdruck gefunden - Zeichen fUr An
spruch und DlIrchsetzlIngsvermogen der landesherrlichen Gewa lt 2• 
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Dazu kommt ein anderes: Die fehlende Prasenz groBer. bedeutender geist
licher Institut ionen in der Landgrafschaft. Der fe me Bischof von Mainz unter
nahm nicht und konnte auch wohl nicht emsthafte Bestrebungen zur Durchset
zung seiner Interessen im Machtbereich des hessischen Landgrafen unterneh
men. In der Auseinandersetzung mit dem Erzbistum Mainz3

, zu dem die 
Landgrafschaft kirchlich Uberwiegend gehorte, hatte das 15. l ahrhundert eben
fa lls Entscheidungen gebracht : AIs weltlicher Konkurrent konnte das Erzstift 
1427 entscheidend geschlagen werden, als geistlichen Herrn versuchte man 
den Erzbischof mehr und mehr zu verdrangen. Zwar schlug der Pl an, an der 
Kasseler Martin skirche ein eigenes Landesbi stum zu errichten, fehl , aber del' 
nachhalt ige und erbi tterte Kampf gegen die geistliche Gerichtsbarkeit zeigt 
den entschiedenen Willen der Landesherrschaft , den EinfluB der geistlichen 
Gewalt und eines fremden Herrn im eigenen Land einzudammen. 

Hessen war, vielleicht ein wenig zugespitzt gesagt, ein kirchenfernes Terri 
torium. Die vorhandenen geistlichen Krafte wurden zudem von der Landgraf
schaft gleichsam abgezogen, und zwar von denjeni gen geistlichen Zentren, die 
in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lagen und ein geistiges und geistiiches 
Leben entfalteten, wie es in der Landgrafschaft selbst fehlte, namlich dem 
mainzischen Fritzlar und der Reichsabtei Fulda. Fri tzlar, mitten im Herzen 
Althessens gelegen, hat dabei vielleicht noch starker gewirkt als die an sich 
bedeutendere Reichsabtei. 

Diese Tatsache schei nt eine En~?prechung darin zu haben, daB der Anteil 
hess ischer Adliger in wichtigen Amlern del' Reichskirche vergleichsweise 
gering war. Eine entsprechende Studie liber hessische Bi schbfe, Weihbi schbfe 
und M itgl ieder der Domkapitel vor der Reformation ware eine gebotene 
Aufgabe der Forschung. 

In den hess ischen Klbstern und Koll egiatstiftern war der Adel schon im 
15. l ahrhundert kaum mehr vert reten, das bUrgerliche Element hatte sich mehr 
und mehr durchgesetzt. G leiches gilt fUr die landesherrliche Verwaltung. Fur 
sie erfUll te das Kasseler Martinsstift im 15. l ahrhundert beinahe die Aufga be 
einer Kanzlei. Die Abl osung der klerikalen "Schreiber" durch burgerl iche Rate 
und Verwaltungsbeamte erfolgte aber wahrend des 15. l afhunderts; endgult ig 
verschwanden die Kleriker freil ich erst mit der Reformation aus der landes
herrlichen Beamtenschaft' . 

Seit ungeftihr 1440 nahmen die hess ischen Landgrafen, teil weise in Zusam
menarbeit mit den Ordensleitungen oder mit monastischen Refonnzentren. 
Refonn ationen der Kloster in ihrem Herrschaftsbereich vor. Diese Reformbe
strebungen galten dabei stets der wirtschaftli chen und der geistlichen Besse
rung der Institu te - das eine war ohne das andere undenkbar. Fur die Lan
desherrschaft attrakti ve Orden waren die Kartauser- und Franziskanerobser
vanten, und die groBen Reformzentren der BrUder vam gemeinsamen Leben in 
Hildeshei m und der Augustinerchorherren in Bbddeken bei Paderbom stfahl 
ten auch auf die benachbarte Landgrafschaft aus. Der Einflu B des nahegelege
nen Benedi ktinerklosters Bursfelde blieb dagegen in der Landgrafschaft ziem
lich gering; die hessischen Benediktinerkloster Breitenau und Hasungen traIen 
erst spat und offenbar oh ne sonderl ichen Elan der Bursfelder Kongregation 
bei. 

Reform - das konnte Neugrundung heiBen, aber auch Obefgabe eines 
vorhandenen Klosters an einen anderen, den eigenen Vorstellungen vam Nut-
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zen eines ge istliehen Institutes besser entspreehenden Orden . Tei Iweise ging es 
dabei ruhig Zll , da die absterbenden Kloster den Absiehten des Landesherrn 
zustimmten, teilweise wurde die Reform aber auch mit massiver Gewah 
durehgesetzl. wie bei der EinfUhrung der Observanz in den Franziskaner
klostern Marburg und Griinberg seit 1489. In diesem Zusammenhang riehtete 
Landgraf Wilhelm Ill. 1493 einen Brief an Papst Alexander VI., in dem er den 
heruntergekommenen Stand der KWster beklagte und ankiindigte, sieh dieses 
Treiben nieht mehr Janger mil anzusehen, da die Kloster pro" dolor diebus iSlis 
Will miserabililer a regulari vita defecisse, quod ne vestigium ullum pristine 
hOl1estalis et sOll crilatis remallseril, ymo declillasse ad IOm abhomil1abilem et 
bestia/em vitam, qll od j ustius scurrilitatum receptacula quam mOll{lsteria er 
domlls ormiollUI1I nUllcuparelllUri

. In dem lange Jahre andauernden Streit 
beriefen sieh die Landgrafen darauf, daB. da die geistliehe Gewalt sieh der 
Aufgabe der Klosterreform nieht angenommen habe. sie die Saehe selbst in die 
H and nehmen miissten. 

Zahlreiehe Kloster in Hessen galten in den lahren Ulll 1500 al s reformierl. 
und man wird ZlI der Ansicht neigen, sie htitten im gesellschaftlichen GefUge 
ihren Pl atz behaupten konnen . DaB sie fiir Kirehe und Gesell sehaft ei n niitz
liches Institut sein konnten. wenn sie ein ordentliches Leben fiihrten und 
reli giose Leistungen stell venretend fur ihre nicht-monasti sche Umwelt er
brachten, das war doch wohl noch verbreitete. wenn auch gewiB nicht mehr 
ullangefoehtene Meinung. Diese Meinung sollte sieh alsbald andern . ja in e ine 
gegenteilige Ansicht umschl agen. 

Al s - quasi negati ve - Voraussetzungen fUr die Reformation ergeben sich 
nach unseren Beobaehtllngen folgende Gegebenheiten: Kein Bi stum. kein 
Domkapite l. keill groBes Wallfahrtszentrum, keine Hoehsehule. die den alten 
Glauben gesliitzt oder verteidigt hallen . So halle der Landgraf in der Reli gions
politik wenig zu befurchten, und auch von den Standen war in dieser Hinsicht 
keill Widerstand zu erwarten . Die Abstinenz, j a weithin das Fehlen des Geist
lichen hat den Obergang der Landgrafsehaft wr Reformati on Luthers jeden
fall s erheblieh beglinstig\. Es waren beinahe nur die Kloster. die ei ner dllreh
greifenden, den zentralistischen Tendenzen des Territorialstaates und den 
Ideen der reformatorischen Theologie und Lehre entsprechenden ,.Refonna
tion" im Wege standen. 

Auch wenn man nicht der Ansicht ist. das Land se i im 16. Jahrhundert erst 
christi anisiert worden - seine planmaBige Verchristlichung ist doch wohl ein 
ProzeB, der erst mit der fruhen Reformat ion einsetzt. Das zeigt sich nicht nur 
an den entschiedenell Eingriffen in die Pfarrstellenbesetzungen, die der Land
graf nunmehr vornahm . AIs Beispiel fUr diesen Impetus der reformatorischen 
Friihzeit moge ein Aussehreiben des Landgrafen Philipp vom 17. Mai 1528 an 
alle balll11eistel; JUrstellder del' gemeillell beu, casten oder kirchell dienen. Da 
heiBt es: Nachdem wir bedacht. das ZIt eiller jedell pJarrkirchell . da das volk 
ZlIsamellkomet, eill l1eu testament ill grober litter ~II sein /as lllol. lIiitzlich IIlld 
gUI seill salt. damil ein jetler pfarherr daralls Zll sillgell wld lesell . desgleichell 
eill iglicher amlel; der ill sOllderheil fUr sich selbsl eills zu keuJell Ilichl 
ge.'Ichickl, jhe zu ~eitell des wort gottes se/bsI, so es \1011 liMen were. ZlI 
berichtell hal, .w /ich'i bei der hand haben mochle. so habel/ lVir bei unserm 
drll cker ill Marpurg ve/jUgt, das er solich li eu testament ill gllller grober letter 
gClII z reil/ , 01'111 allell ZWiOl Z. drucken ill zim/ichell werl, wie es daJ/n taxiert 
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\VOlT/en is!, geben .loll. All e Kirchen sollen e in solches Exemplar kaufen, 
binden lassen und verwahren • . ,doch das es jedennann zu lesen gemein sein 
moge. - In der Tal wurde im Frtihjahr des fo lgenden l ahres in Marburg e in 
Neues Testament in groBen Le tte rn gedruckt und vom Landgrafen seine An
schaffung fUr 30 WeiBpfennige noch e inmal e ingeschiirft6 Die Reformatio n 
der Relig io n fa nd in e iner landesherrlich angeordneten Ausgabe der Heili gen 
Schrift eine angemessene Gestalt. 

2, Die Bedeutung der Miinche fiir die Einfiihrung der Reformation in 
Hessen 

Die Einfiihrung der Reformation in der Landgrafschaft Hessen hing a ller
erst an de m Willen des Landesfursten, des Landgrafen Philipp. Aber daB und 
wie es dazu kam und w ie diese Reformati on durchgefUhrt wurde, hat wesent
li ch mit Klbste rn und Mbnchen zu tun . Ein Mbnch, Mart in Luther, hatte de" 
entscheidenden A nstoB fUr die Kirchenreformation gegeben, e in Monch, Franz 
Lambert von Av ig no n, lie fe rte die theologische Begrundung Wr die MaBnah
men des Landgrafen, und die Kloste r wurden die unverzichtbare Grundlage fUr 
die Reformati on der Institutionen, var allem fUr die GrUndung und Dotierung 
der Landesuni versit tit Marburg und fUr die Einrichtung der Hohen Hospitaler, 
de r in ihrer Zeit e inzigartigen und beispie lhaften Versorgungsstatten fUr die 
a rme Landbevblkerung. Uni versittit und Hospital traten nach dem Willen des 
Landgrafe n und seiner po litischen und theologischen Berate r das Erbe der 
Klbs te r an . 

Zur Begrlindung seines Reformationsvorhabens berief de r Landgraf nach 
dem Speyrer Reichstag 1526 e ine Synode in d ie Landstadt Ho mberg' . Im 
Oktober desse lben l ahres fand hie r e ine bffentliche theologische DisputationS 
statt, auf de r de r ehemalige Franziskanerobservant Franz Lambert von Avi
gno n Thesen vortrug, die die Legitimitat des a lten Kirchenwesens bestre iten 
und d ie e ines neuen begrlinden sollten . In diesem Z usammenhang fand auch 
e ine harsche Auseinandersetzung mit dem Mbnchtum Platz, in der de r Apostat 
Franz Lambert seinen ver lassenen Stand in Grund und Boden verdammte. Sei n 
Gegner, de r G uardi an des Marburger Franziskanerobservantenklosters, Niko
laus Ferber aus Herborn. hatte in e iner po litisch entschiedenen und wohl auch 
emoti onal aufgeregten S ituatio n kaum eine C hance, die Anliegen seines 
Mbnchsstandes und der alten Kirche uberhaupt entsprechend zur Geltung zu 
bringen. 

Nach der Homberger Synode wurde e ine Kirchenordnung verfaBt, die durch 
den Einspruch Luthers nicht in kirchliche Prax is umgesetzt wurde, die Re/or
malio eeelesiarul11 Hassiae9

• Sie geht in der Substanz auf Franz Lambert 
zurlick. Sie trat unter dem Vorsatz an, abieetis impiis hominum traditionibus 
vivere et regi verba suo [se. dei], quod omnium fideliw ll est {m ica el quidem 
certa ad salutem regula 10 . Entsprechend bibliz istisch ist ihr C harakter, und 
auch von Rigorismen ist die Homberger Kirchenordnung nicht fre i. Und so 
kann es auch kaum uberraschen, daB Luther dem Landgrafen nahelegte , nicht 
zu gestatten, daB diese Ordnung zu diesem Zeitpunkt gedruckt wurde, D ellll 
ieh bin bisher vnd ka" ouch noeh nieht so kune sein, so ein hauffen geselze mit 
so mechligen worten bey vns/urzunemen". 

Hier inte ressie ren in diesem Z usammenhang nur die Vorste llungen liber den 
Pfarre r, in der Termino iogie der Ordnung - wie auch sonst der Zeit - den 

18 



Bischof. Kapitel 23 handelt von der Bi schofe Wahl , We ihe. Einkommen und 
a"derem derarti gen (De episcoporul1I elecliolle, ord inatione, provisione et 
aliis. quae ad eos spectallt)1 2. - Neben der Wahl , der Ordination und dcm 
Unterhalt der Bi schOfe geht es hier vor a llem um die Vorau ssetzungen fUr die 
Amtstibernahme und dabei auch urn HinderungsgrUnde, das Ami zu erhalten. 
Simonie, Erwerbsbediirfni s infolge van Armut, Freundes- und Verwandten
gunst durfen nicht zu r Obernahme des Bi schofsamtes fUhren. Dagegen gilt : 
"Wenn ein frommer M ann. im heiligen Wort bewandert , das heilige Wort zu 
lehren begehrt, so 50 11 er nicht zurtickgewiesen werden. Denn van einer 
inneren Anregung Gones geht es aus, daB er nur die Ehre Gones und das Hei l 
der Seelen will. Das sind die, welche, wenn sie dem bi schollichen Amt 
nachstreben, ein gutes Werk begehren . I. Timoth . 3. I ."" Die sin lichen Anfor
derungen an die BischOfe werden entsprechend den Tugendkatalogen aus 
I. Timoth . 3,2ff und Tit.J ,6ff. formulien : Oppi gkeit und Leicht fe ni gkeit 
(mollities und levitas conversationis) sollen zur Absetzung fUhren. Besonderer 
Wen wird auf die Residenzpll icht in guten und hOsen Zeiten gelegt - hier 
dUfflen sich Erfahrungen mil dem bisherigen Vikarswesen niedergeschlagen 
haben. Vor allem sind d ie Bi schOfe Diener, deshalb sollen weltliche Herren 
kein Bischofsamt ubernehmen. AlIgemein gilt : •. Fromme, gelehrte und untade
li ge Burger, welches Gewerbe sie auch treiben mogen, konnen zu BischOfen 
gewahlt werden"I.t. Als conditio sine qua non aber scharfl die Ordnung ein , daB 
ein Bischof oder Diakon nur zum Ami zugelassen oder bestatigt werden soli , 
"solange er lauter und rein das hei lige Wort Gotles lehren und ein Leben 
Christi und eines Dieners der Kirche wurdig fUhren wird"15 . 

Bisher im Amt gewesene abgesetzte Bischofe sollen von den Gemeinden 
unterhalten und kle ine und nah beieinander liegende Pfarrstellen nach Willen 
und Anordnung des Flirsten zusamme ngefaBt werden. Hier zeigt sich der Wille 
zu einer effi zienten, den landesfUrstlichen Vorslellungen enlsprechenden Pfarr
organi sation und auch wohl die Tatsache, daB der Pfarrermangel di e groBte 
Sorge der ersten Generation der Verantwonlichen fur das neue Kirchentum 
gewesen sein durfle. 

Durch die Grundung der Universitiit in Marburg und die Einrichtung von 
Stipendien - auch sie e ine Frucht der Umwidmung der ge istlichen G uter -
sollte diesem Mangel abgeholfen werden. Die frliheste S ti pendienordnung 
datien vom I I. Marz 1529 und zie lt ausdrucklich auf die IIffzyhllllg geliirtet: 
gorrseliger llnd versrel1diger lew e und p rediger und deren Rekrutierung aus 
dem Stand des "gemeinen Mannes" - dem almechtigen Zll lob und ehrel1 und 
gemeiner tinser landschaft ... zu f rail/men 16. 

3. Ehemalige Monche als " evangelische" prarrer 

In den Jahren urn 1527 wurden in der Landgrafschaft Hessen uber 800 
Klosterpersonen aus den Kloslem enllassen und mil Geld- und Naturalein
kunften abgefunden. Die knappe Halfte, unget1ihr 370 Personen, waren Man
ner, die groBere Halfte, etwa 470 Personen, Frauen 17. Fur eine eingehende 
prosopographische Untersuchung stehen Namen und Herkunft der Kloster
personen, ihr Lebensalter und die Dauer ihres Kl osterlebens. ihre Amter im 
Kloster und die Vennogenswerte, die sie eillgebrachl hatten, zur Verfligung. In 
sozialgeschichtlicher Hinsicht ist die von Eckhardt G . Fran z verOffentlichte 
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Matrikel der hessischen Klosterpersonen noch nicht hinreichend ausge
schopft 18 

Die ehe maligen Kl osterpersonen bekundeten in eine m Schreiben. dessen 
Vorlage aus der landgratlichen K anzlei stammen dUrfte und in dem die M oda
litaten ihrer Abfindung bestimmt wurden, daB sie. nachdem durch Gottes 
Gnade sein heiliges, wahres Evangelium wieder an den Tag gekommen sei , 
durch Verlei hung der gottlichen Gnade zur Selbsterkenntni s gekommen seien, 
ihr frUheres ungeistliches Leben verworfen hanen und sich in ein ehrbares, 
gottseli ges Leben begeben wolltenl9 . E in solches ehrbares, gottseliges Leben 
konnte unter anderen auch der Beruf des Pfarrers sein . 

Von den ca. 370 Monchen. die nach Auflosung der KWster einen weltlichen 
Beruf zu ergreifen hatten, sind 76 als Pfarrer nachweisbar. D as sind al so ca. 
20%. l eder fUnfte M onch ubernahm damit ein Pfarramt innerhalb der neuen 
Landeskirche. Die meisten von ihnen kamen aus den einheillli schen Kl osterll . 
einige wenige wurden auch aus benachbarten Territorien aufgenomlllen. Gera
de unter den "Auslandern" befinden sich einige interessante und markante 
Gestalten: der Loccumer und spatere Riddagshauser Zisterzienser A ntonius 
Corvinus2U, der nach einem Vorspie l in den l ahren 1527/28 von 1530( 1) bis 
1542 als Pfarrer in Witzenhausen w irkte; der Lippstadter A ugustinereremit und 
Wittenberger D oktor der Theologie l ohannes Westermann, Verfasser einer 
beachtlichen Dekalogauslegung, die 1524 gedruckt wurde, der von 1535 bis zu 
seinem Tode 1542 ein Pfarramt in H ofgeismar versah 21 , und der U lmer Domi
nikaner Dionysius M elander12 . Etwas anders ist es um den ehelllaligen Pfortaer 
Z isterzienser C aspar Kauffungen2J und den Ri gaer Franziskaner Burkhard 
Waldis" beste llt - sie waren als hessische Landeskinder in fremde Kloster 
eingetreten und kehrten nun in ihre Heimat zuruck. 

Ich teile auch die frUhere Ordenszugehorigkeit der Pfarrer mit , ausdrUcklich 
mit dem Hinweis, daB diese A ngaben behutsam und nur in groBeren Zusam
menhangen interpretiert werden konnen. Von den genannten 76 waren 17 
Benediktiner, acht hanen dem Minoritenorden, sieben dem Z isterzienserorden 
angehorL Sechs D ominikaner, fUnf Deutschordensherren, j e vier Praemon
stratenser, K artauser, l ohanniter bzw. M aiteser, Augustinereremiten und Kar
meliter traten in den neuen Pfarrerstand, drei Augustinerchorherren, zwei 
Wilhelmiten und ein Bruder vom gemeinsamen Leben. Von sieben Pfarrern ist 
nur bekannt, daB sie zuvor Ordenspersonen waren. 

Die Verteilung auf diese Orden entspricht dem Stand der Kloster in der 
Landgrafschaft Hessen vor der Reformation. Beachtet will dabei sein. daB die 
M arburger Franziskanerobservanten sich geschlossen gegen die Reformation 
stellten und auswanderte n und daB das groBe und machtige Zisterzien
serkloster Haina langen und erbitterten Widerstand gegen seine Autlosung 
leistete. 

W as einen ,.evangelischen" Pfarrer in den ersten lahren nach EinfUhrung 
der Reformati on ausmachte, ist schwer zu sagen. Die M ehrzahl der neuen 
Pfarrer waren j a doch wohl die alten, namlich ehemali ge Priester. Verheiratung 
der Pfarrer. Gebrauch der deutschen Sprache im Gottesdienst, Abendmahl 
unter beiderlei G estalt 25 

- diese neuen l10lae ecclesiae muBten j a noch nicht 
unbedingt "evangelisch" sein . Immerhin wurde mil dem Nachdruck von 
Luthers TaufbUchlein al s dem zweiten Druck der neuen Marburger Presse 
Uberhaupt ein fUr den gottesdienstiichen Gebrauch grundlegendes BUchlein 
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vertilfe nllichl" , und auch die Nachdrucke von LUlhers Feslposlille27, des Un
tcrrichts der Visilatoren2!! sowie des Neuen Testamentes19 in den Jahren 1527 
bis 1529 zeugen davon, daB die UniversilalSdruckerei die neue Kirche mil 
"evange li schen" Grundtexten versorgte30 , 

Besondere Aufmerksamkeil hal den erslen leilenden Geisllichen der neuen 
Landeskirche zu geiten. Unter ihnen befanden sich mehrere chemalige M on
che. Franz Lamberl selbsl hane freilich seine groBe Slunde in Homberg hinler 
sich. Als Auslander mil mangelhaften Deutschkenntnissen beschrankte sich 
seine Wirksamkeil weilgehend auf die Uni versiltil MarburgJl . An erSler Slelle 
iSI hier vielmehr der Augllstinereremit Or. Tilemann Schnabel aus Alsfeld zu 
nennen, auch er ein Winenberger Sludenl und DoklOr der Theologie, der als 
alter Mann zum erslen lheoiogischen Promotionsverfahren nach Marburg 
gebeten wurde, gleichsam urn die doktorale Sukzession in del' Landgrafschaft 
zu gewahrleislen. Er hane die Reformalion in seine Kloslerhei malsladl Alsfeld 
gebracht. und er gehorte ZlI den ersten Superintendenten. die die Kirchen
dienerordnung von 153 132 bestimmte. Neben ihm wirkte als Superintendent in 
Kassel Johannes a Campi s. vordem Lesemeister im Kasseler Kanneliter
klosler, wo Franz Lambert vor der Homberger Synode Aufnahme und Zeil zur 
Abfassung seiner Disputationsthesen gefllllden hatte. Daneben ist der ehemali
ge KarUillser Johannes Lening ZlI nennen, se it 1527 bi s zu se inem Tode 1565 
Pfarrer in Mel sungen, der vor allem in der unhei lvollen Sache der Doppelehe 
des Landgrafen durch apologetisehe Schriften fUr diese Verirrung hervorgetre
ten ist. 

Der leilende Geislliche, Hofprediger des Landgrafen und eigemliche Bi
schof in Hessen in diesen Jahren allerdings war kein Moneh. sondern der aus 
Fulda slammende. se il AugusI 1525 in den Dienslen des Landgrafen slehende 
Adam Kraffl". 

Was der Wechsel aus dem Mtinchs- in. den allgemeinen Chrislensland 
bedeulele, laBI sich an aUlobiographi schen AlIBerungen der Belroffenen abl e
sen. die diese in den ersten Jahren der Reformation veroffentlichten llnd in 
denen sie sich fUr ihren Schritt aus dem Kloster in die Welt reehtferti gten34

. 

Neben diesen Schriflen aus der unminelbaren Belroffenheil der Siluation gibl 
es spate Zeugnisse und LebensrUekblieke, in denen die ehemaligen Kloster
personen Rilckschau halten auf ihr Leben und auf ihre Kloslerzeil. Ich prtisen
liere ein solches Beispiel. um die Situation solcher gewesener Ordenspersonen 
zu konkrelisieren. Es handelt sich urn einen Brief Dionysius Melanders an den 
Landgrafen Philipp von Hessen vom 19. Seplember 1544. Er isl. bei aller 
Indi vidualiltil des Einzelschicksals, doch AlIsdrllck einer kollekli ven Erfah-.. .. 
rung und Uberzeugung. Diese Uberzeugung sliltZI sich auf Erfahrungen und 
Argllmente Llllhers, llnd wenn man verschiedene Zeugnisse dieser A I1 studiert, 
wird erkennbar, erslens in welch hohem MaBe sie von LUlher abhangen und 
aus ihm schopfen, und zweilens wie sie ihre Lebensgeschichlen bi s in einzelne 
Formulierungen in einem Gleiehklang zum Ausdruck bringen, der eben njehl 
nur fUr die eigene Person . sondern fUr eine ganze Gruppe von Menschen mit 
ahnlichen Lebensl1iufen slehl. 

Melander, urn 1486 geboren, lral bald nach der Wende des l ahrhunderts in 
das Ulmer Dominikanerkl oster ein, wurde nach seinem Klosteraustritt 1525 
Prediger in Frankfurl am Main , neigle in der Abendmahlsfrage deullich zu 
Bueer und den OberdeuIschen. so daB LUlher gegen ihn einschrin . 1535 wurde 
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er naeh Kassel und illl folgenden Jahr ZUIll Hofprediger des hessischen Land
grafen berufen. 1540 traute er Philipp in Rotenburg Illit Margarete von der Sale 
und war auch sonst e ine Stiitze sei nes Landesherren . In dem genannten Brief 
schrieb er an den Landgrafen: feh gib E f g nUll zum drillel1nmahf ill aller 
uuderll1enigkeil zuerkel1l1en, wie das ieh mich in meynerjugendl. n(lchdem fell 
"Olln meinen a/fern zur se/lilt gel1a/lel1 war, aus guter meylllfflg doel1 111ft 

IIl1vers!and Zll Ulm in prediger Orden begebell hab, unci darill bis in das 
siebenzehend jar dem ardell 111ft gehorsa/11, singell, lesen, le reil. predigen. 
lerlllillieren unlld dergleiclien gedienet hab, meim aueh l U derselbigen zeft nil 
anders. clan das es I11fr vor Got dem hem zu meiller see/ell heil und se/igkeir 
solt gedienl habenll. Nachdem aher aus sonderlich gnod COlles das cIaI' Ifeht 
des heiligell Eucmgelij fIIich ouch, C011 sey ewig lob, erleuchlel hal, also das 
ich Jesum ChrislU11l dell seligmacher und waren hirlen clller gleubigel1 erkand 
hab, hab ich del' erkal/le warheirl1il lel/ger wider slrebel1l1 wo/len sOl1llder l1Ii,' 
hilJ gotficher gllaclel11111lich all ine begeben. inen als dell waren Domillum ader 
lieI'll cl1lgenomel1l1 unl1d Dominicltlf1 verlassel1, IlI1l1d In den waren unci 
rechtenn prediger Orden del' Gnad gOTS inl1 Jesu Chrislo mich begebell, darin 
ich auch mil gOT/ieher hilfflebellll uIIlld slerbellll Wil{15 . 

,J, _:,. ,J, 
'1' ", '1' 

Ich sehlieile mit einer Aufgabe und ei nem Ausblick. 

I. Eine zusammenfassende und vergleichende Untersuchung tiber die erste 
Generation "evangelischer" Pfarrer nach der Reformation in den Territorien 
des Reiehes ware m. E. eine hochst lohnende Aufgabe, fUr die Sozial
geschichte des Pfarrerstandes ebenso wie fUr die Erkenntnis des Werdens 
der neuen evangelischen Kirchenttimer. Bei alien Quellenproblemen, die 
sieh gewiB ergeben werden, dUrfte diese Aufgabe aber vielleicht doch nicht 
unlosbar sein. 

2. DaB Sbhne ehemali ger Mbnche, die ein Pfarramt iibernommen hatten, 
wiederum Pfarrer wurden, zeigt, daB hier, im Gegensatz zur alten Kirche, 
e in Moment von Berufskontinuitat e ingetreten war. So lassen sich in Hes
sen e inige Sbhne von Mbnchs-Pfarrern nachweisen, die ihren Vatern im 
Amte folgten36. Freilich unterschieden sie sich nun von ihren Vatern vor 
allem darin, daB sie, etwa auch mit einem Stipendium37

, die Uni vers itat 
Marburg bezogen, um sich durch ein Theologiestudium auf ihren ktinfti gen 
Beruf vorzubereiten. Mit der GrUndung der eigenen Hoehsehule halle der 
Landgraf auch den Grundste in fUr die Professionalisierung des Pfarrer
standes als - irgendwie - studierter Theologen gelegt38

. 

Anmerkungen: 

1 Die fo lgenden Ausfiihrungen beruhcn auf eincm Vortrag. der am 13. Marz 1992 im Rahmell einer 
von der Mi ss ion hislorique frall ~a i se en Al lemagne in Gottingen vera nSlallelen Tagung .. Reli gio
ser und sozialer Wandel und die Enlslchung friihmoderner Staallichkeil. Soziale Stellung. 
Funklion und Mentaliliit der evangelisc hen und katholi schcn Geistlichkeit in Frankreich und im 
A hen Reich ( 1500- 1 650)" ' gehalten wurde. - Ausfiihrl ich zum Gesamtzusammenhang: lohannes 
Schilling: Kloster llnd Monche in der hessischen Reformation. Gliters loh 1997 (Qllellen und 
Forsc hungen zur Reformalionsgeschichtc 67). 

2 Vgl. dazu di e enlsprechenden Abschnitte in : Das Werden Hcssens, Hrsg. von WaIter Heinemeyer. 
Marburg 1986 (Veroffentli chungen dcr Hi storischcn Kommi ssion fUr Hessen 50 ). 
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3 Vg!. Friedhelm Jiirge nsmeier: Das Bistum Mainz. Von der Romerzeit bis w m H. Vatikani schen 
Konzi l. Frankfurt am Mai n 1988 (Beitrage zur Mai nzer Kirchengeseh iehte 2). 

4 Vg!. Al brec ht Eckhardt. Bcamtentll m lInd Pfarrerstand in Hessen. In: Beamtent unl und Pfarrer
stand 1400-1800. Blidinger Vortrage 1967 hrsg. von GU nther Franz. Limburg 1972 (Dcutsc he 
Flihrungssc hichten in dcr Ncuzeit 5). S. 81- 120. 

5 Beurku ndete Nachri cht Von dem Teulsch-Ordens-Haus und Commende Sch iffenberg wie auch 
Denen iibrigen in dem FUrstenthum Hessen gelegenen Ordens-GUlern ... Giesen ... MDCCLlI. 
Nr.193. 

6 Urkund liche Quellen zur hessischen Reformalionsgeschichte. Zweiter Band 1525-1547 bearb .... 
von Giinther Fmnz. Marburg 1954 (Veroffentliehungen der Historischen Kommission fUr Hessen 
und Waldeck 11.2). Nr. 99. 

7 Vgl. Wi lhelm Schmitt: Die Synode zu Homberg und ihre Vorgeschichle . ... Homberg 1926. 
8 Vg!. Bernd Moeller: Zw inglis Dispu<lt:llionen. Studicn zu den Anfange n der Kirchenbildung und 

des Synodal wesens im Protcstantismus. In : Zei tschri ft der Savigny-St iftu ng fUr Rcch tsgcschich
le 87. Kanoni sti sche Abteilung 56. 1970. S. 275-324: 9 1 Kan. Ab!. 60. 1974. S. 213-364. 

9 Tex t in : Die evangclischen Kirchenordnungen dcs 16. Jahrhunderts hrsg. von Emil Sehling. 
Achter Band: Hessen. I. Tc il : Die gemei nsamen Ordnungen. Tiibinge n 1965. S. 43-65 [zi t. EKO j. 

10 EKO S. 43. 
I 1 D. Martin Luthers Werke. Kriti sc he Gesamlausgabe. Briefwechsel Bd. 4. Weimar 1933. S. 157f. 

Nr. 1071. 
12 EKO S. 59-61. 
13 Ref. Eec!. Hass iac § 131. EKO S. 60. 
14 Ref. Eec!. Hassiac § 137. EKO S. 60. 
15 Ref. Eec!. Hassiae § 140. EKO S. 6Of. 
16 EKO S. 67 . 
17 Vgl. daw be ispielhaft : Kloster Germerode. Geschichte Baugeschichte Gegenwart. Hrsg. von 

Johannes Schi lling. Kasse l 1994 (Monographia Hassiac 16). S. 81-85. 
18 Eckhardt G. Fmn z: Die hessischen Kl6sler und ihre Konvente in der Reformation . In: Hessisches 

Jahrbuch fLi r Landesgesch ichte 19. 1969. S. 147-233. 
19 Vgl. etwa Urkundliche Quellen (wie Anm. 6) Nr. 75. 
20 Vg!. Martin Stupperich: Corvinus. In: Theologische Realenzyklopadie 8.1 98 1. S. 216-218. 
21 Vg!. Ulri ke von Fri tschen: Ocr LUlhersc hUler Dr. Joh:lI1n Westerman n und se inc "Chrislliche 

Auslegung der Zehn Geholc". In: Jahrbuch fUr Weslfalische K irchengeschichle 87. 1993. S. 37-
66. 

22 Vg!. unten Anm. 35. 
23 Vgl. zuletzt GUntcr E. Th. Bezzenbergcr, Superintendent Caspar Kauffungcr. Ein Lebcnsbild aus 

der Reform ationszeit. In: ZHG 98. 1993. S. 55-68. 
24 Vgl. wletzt Hclmut Burmcisler, .. Golles rechle Hand kann alles andcrn". Leben und Werk des 

zeitweiligen Hofgeism:lrer Pfarrers Burkard Waldis. In : ZHG 99.1994. S. 87-100. 
25 Zur GOllesdienslordnung vgl. etwa Alfred Uckeley in: Zeitschri ft fUr Kirchengeschichle 60. 

1941. S. 75-88. 
26 A. v. Dommer: Die aelteslcn Drucke aus Marburg in Hessen, Marburg 1892 (Ndr. Nieuwkoop 

1961) Nr. 2: vg!. auch Dommer Nr. 14. 
27 Dommer Nr. 8. 
28 Dommer Nr. ID. 
29 Dommer Nr. 18. 
30 Zur Druckproduklion in Marburg vgl. [Uwe Bredehornl Marburger Friihdrucke 1527- 1566. Eine 

Ausstellung der Universi liitsbi bliothek Marburg ... Marburg 1987 (Schri ften der Universitalsbi
bliothck Marburg 33): Johannes Schilling: Die reformatori sche Bewegung im Spiege l der 
zc itgenossischen Fiugschri ften. In: Ebcmburg- Hcfle 27. 1993, S. 7-2 I = Blauer fUr Pfalzische 
Kirchcngeschichtc und Rclig iose Volkskunde 60, 1993. S. 155- 169, Abschniu Ill. 

31 Vg!. Gerhard MUller: Franz Lamben von Avignon und die Rcformat ion in Hessen. Marburg 1958 
(Vc rOffcntlich ungen der Histori schcn Kommission fUr Hesscn und Waldeck 24.4): grundlcgend 
jelzt: Rcinhard Bodenmann: Bibliotheca Lambert ian .. . In : Pour retrouver Fran~ois La mbert . Bio
bibliographie et elUdes cd. par Pierre Fraen keJ. Baden-Badcn & Bouxwi ller 1987 (Bi bliothcca 
Bibliographica Aureliana 108). S. 9-21 3. 

32 Text: EKO S. 71-74. 
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33 Johannes Schilling: Adam Krafft. der ersle hessische Landesbischof. In: Fuld:ler Gesc hichls
blauer 70. 1994. S. 87- 100. - Text der Beslaltu ngsurkunde : Urkundl iche Quel1cn 2 (wie Anm.6) 
Nr. 7. 

34 Johannes Schilling: Gewesene MOnche. Lebensgesc hichtcn in der Reformation . Mlinchen 1990 
(Sch ri tkn des Hislorischcn Koll egs. Vortriigc 26). 

35 Tex t be i K. Marti n Sauer: Dionysi us Melandcr d. A.. (ca.1486-156 1). Lcben und Briefe. In: 
Jahrhuch der Hessischcn Kirchengesc hichtl ichen Vereinigung 29. 1968. S. 1-36. hier S. 35. 

36 Vgl. Johannes Sch ill ing: Ein Gedicht uber die Anninge und die Reform des Klostcrs Breitenau . 
Samt ein igen Bemerkungen Uber Theohald Cabel llnd sei nen Sohn Johannes Theobaldi. In: ZHG 
95. 1990. S. 47-54. 

37 Vg!. Studium und Stipendium. Ulltersuchullgen zur Gesch ichte des hessischen Stipcnd iaten
wesens hrsg . von Waiter Heine meyer. Marbu rg 1977 (Veroffentlichun gen der Hislorischen 
Kommission fUr Hessen 37). 

38 Zur weiteren Entwkkl ung vg!. Lu ise Schorn-Schu IIC: Evange lische Geistlichkeil in der Fruh 
neuze it. Deren Anteit an def Entfaltu ng frti hmodcrner Slaatlichke it und Gcse llschaft. Dargeslellt 
am Beispiel des FUrstentu ms Braun schweig-Wolfenbullel. der Lalldgrafschaft Hessen-KassLl 
und der Stadt Braunschwe ig. GUlers loh 1996 (Quellen und Forschungen zur Reformat ions
gesc hichte 62 ). 
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