
Die ersten Marburger Pradikanten. 

Von 

D r . A lbert Huysk en s. 

iiber die Anfange der R eformation in H essen im 
allgemeinen, so herrscht auch l10ch U nklarheit iiber 

r t und Weise ihrer Einfiihrung in Marburg. I) Und 
doch saUte gerade hier ihre Einrichtung nach del' Absicht 
des Landgrafen P hilipp vorbildlich sein fUr das g anze 
Land . ') Man hat wohl in dem Barflililerm onch J aka b 
L i m bur g, den del' hessische Chron ist ' V'inkelman n 
gegen Ende des siebzehnten Jahrhunder ts zuerst er
wahnt 3), einen V orlaufe r der Refor mation in Th1arburg er
b licken wolIen. E r soil gepred igt haben, daB d.s Evan
gelium in 600 J ahre n niemals recht gelehrt word en sei, 
solI wegen dieser W orte van sei nen Ordensbr iidern von 
der I(anzel gerissen und dann in einen JCerker geworfen 
word en sein. Doch def Versuch K.olbes L), diese roma n-

1) Die Einflihrung cler Reformation in :Marburg ist auGer in den 
allgemeinen Werken van Rommel, iJassencamp llnd Heppc bisher selb
sllindig dargestellt word en in w. [(olbe, Die Einfiihrung der Refor
mation in r.lnrburg, Marburg 1871, in Dr. Wilhelm Biicking, Geschichte 
und Beschreibung del' lutherischen Pfal'l'kirche in l\'!arburg, j\'lal'burg 
189D und in desseiben Verfassel's "Geschichtliche Bilder nus l\'larburgs 
Vergangenhei l", Mal'burg 1901, S. DO IT. Diesen Al'heiten gegenOber 
ist hier vor allcm das Augenmerk auf die Zusammenhange und de n 
Gang del' Entwicklung gerichtet, au f die auch hisher trnbekannte 
Quellen ein neues Licht wel'fen. Fur die eL'ste Entwicklung del' Re
formation in Hessen ii b e r h a u p t verweise ieh auf deren neueste 
Darstellung in diesem Bande del' Zeilsehrift: J(iic/t , Landgraf Philipp 
und die Einflihrllng del' Hefol'lnation in Hessen. 

') Vg!. KiwI> a. a . O. S. 231. 
8) Griindliche und wahrhafle Besehreibung del' F lll's tentlimer 

Hessen und llersfeld, Bl'emen 1697, p. 411. 
' ) a. a. O. S. 32. 
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tische Erzahlung mit der geschichtlichen V,rirklichkeit in 
Einklang zu hringen und an den Nam en des !1arhurger 
KappelIans Jakob Moscht Zll kniipfen, mull als gescheitert 
gelten. D er verdiente Marburger Lokalforscher BUcking 
hat sie mit Recht als Legende bezeichnet (Geschichte und 
Beschreibung u. s. W ., a. a. O. S. 17). Eine irrige Aus
legung des Chronisten Lauze '), der seiner Schilderung 
des Jahres 1524 ei ne zeit lich weitergreifende Einleitung 
vorausschi ckt, laJ3t dann den M a g i s t e r J 0 s t Win t er 
bereits in diesem Jahre zwar nicht g le ich Pfarrer Zll 

~Iarbllrg sein. aber d och wenigstens "zu den reformato
risch gesinl1ten Geistlichen des Landes gehorcn", Als 
110ch wi1lkurlicher aber m uB cs bezeichnet werden, wenn 
man Lauzc so erklart, dall Winter im J ahre 1524 wenigstens 
in 1\1arburg g e \V 0 h n t habe, "viel1eicht als Angehoriger 
des O rd ens der Brlider des gemeinsarnen Lebens". 2) Die 
ersten Versuche lur Einfuhrung reformatorischer Ic1een in 
l\la rburg fallen e rst in das Jahr 1525. Landgraf Philipp 
selbst war es, von dem sie ausgingen. 

Aul der Reise zum H eidelberger Armbrustschiellen im 
J uni des J ahres 1524 war Philipp mit l\[elanchthon Zllsamm en
getroffen") und hatte seitdem eifrig in dessen und Luthers 
Schriftcn gelesen. -I) Bisher hatte er als ein e Stlitze des 
alten Glaubens gcgoltpn, sodaH cin er der eifri gsten Gegner 
Luthers und spatercr H ofkaplan sei nes Schwiegervaters Ge~ 
org von S achsen, cler Human ist Johannes Cochlaus, einem 
papstlichen Legaten (Campeggi?) gegenUber seine kirch
liche Gesinnung gelobt hatte. Auch aut dem Provinzial
k api tel der Observanten oder Min oriten zu K oblenz war 
das Lob seiner Glaubensfestigkeit erkluogen. ') Der 
neuen Predigt ha tte e r gewehrt und dcrn Augllstiner~ 
provinzial Tilem ann SchnabeI zu Alsfeld die V erkundigung 
lutherischer Lehre verboten, sodaf3 dieser das Land ver
Iassen und in Sachsen ci ne Anstellung gesucht hatte. ') 

1) Lcben llnd Talen Philippi Magnanimi gedruckl in diesel' Zeit-
schrifl. Sup)lement 2, K~ssel 1841: Buch .1, Kap. 10. . .. .. . 

2) lto be a. a. O. S.37, daraus wohl tibernommen In die Im uh rl
gen beste Biographic Winters bei Rockwell, Die Doppelehe des Land
grafen Philipp, Marburg 1904, S. 27 Anm. 

3) El. Beppe, Kirchengcschichte heider Hessen, 1. Bel. Mal'burg 
l S7n, S. 12!J IT. "-

4) Nach dem Bl'i efe des Obsel'vanlenguardian s Nikolaus Ferhcl' 
.an Philipp vom 10. Jan. 1520, siehe d. folg. Seite. 

5) Nach demselben. 
11) Nach Justi Vietoris Epicedion D. Thilomanni Schnabelii 

Pastol'is et Supel'inl, Alsfeldiani in Reltm's lIessischen Nachl'ichten, 
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Nun wurde es andcrs. Die Beschafligung mit den 
Schriften der Reformatoren und der Einflu13 seiner huma
nistisch gebildeten H.iite \Virkte zusammcn, urn ihn umzu
stimm en. Ruel, Schrautenbach, Ellll1lerich uncI Feige 
m6gcn ihn am meisten in dieser frOhcren Zeit bestinunt 
haben (vg!. Kuch a. a. O. S . 214.). 

So liel) er es geschehen, dal) der Pfarrer in der 
Kasseler [U nter J-Neustadt J 0 h ann K i r c h ha i n die . 
deutsche :r..lesse ohne den Kanon hieIt, das A bendmahl 
unter beiden Gestalten spendete und in Schriften fur die 
nelle Lehre Propaganda machte. 1) Die "wilclen" d. h. aus 
ihren I(lostern ausgetretenen iVlbnche zogen nun unge
stort durch das Land, der n~uen Leh,-. Anhanger ge 
winnend. ') Noch schwankte Philipp jedoch, sodal) der 
eifrigste Anhanger des altcn Bekenntnisses in H.essen, der 
aus H erborn stammende Guardian des ivIarburger filino
riteI1- od er BarfoHcrklosters Nikolaus Ferber 110ch einen 
Versuch wagte. Phi lipp zum Festhalten an den ererbten 
Glaubensformen Zll bestimmen. Da es ihm nicht moglich 
war, personlich den Landgrafen Zll sprechell, so sandte er 
ihm am 10. Januar 1525 aus Marburg eine wohl haupt~ 
sachlich auf den }(o nzilienbeschliissen bcruhende Vcrtei
digung des alten Glaubens. In seincr Alltwort vom 18. 
Januar 1b25 verwies der Landgraf dem Ferber den eifern
den polternden Ton seines Briefes und suchte im iibrigen, 
wahrseinlich van Theologen beraten. dem l\linoriten die 
Luthcrische Auffassung van der Rechtfertigung alleill aus 
dem Glauben nnd die Zulassigkeit der Laienpredigt aus 
der Schrift zu beweisen . 

Brief und A ntwort wurden im Drl1ck veroffentli cht 
mit einer allgehangten, angeblich von dem hessischen 
}<anzleischreibe r l{onrad Bimling ausgehellden hohnischcn 
H.erallsforderung an Ferber, Tag und SUitte fur eine Dis-

3. Sammlung, Frankfurl 174t, S. oB. Vgl. dazu den Brief des Joh. 
PistOl'ius an Georg "Nigrinus bei Beppe, Ge~chichte del' hessi~chen 
tienel'alsynoden von 1068-1082, 2. Band, Kassel 18J7, Urkunden
sammltmg S. 61. 

') Siehe den wicderholt erwKhnten Brief Ferbers und die Er
widerung Bimlings, vg!. ROlllmel, Geschichle von llessen, Ill , 1 (Kassel 
1827) S. 315. Nach cinern van Dr. Oundlrtch·i\.Jurburg aus 1\·ls. I-lass. 
i. fol. 113 der Kasseler Landesbibiiolhek mir milgeteillen Auszuge 
&ltmillckes aus dem vcrlal'enen aitesten Kirchenbuche del' Kasselel' 
I"re ihei l wUl'de I<irchhain am 29. Sept. 1572, ungcfiihl' vierundachtzig 
;Iahre alt, nacbdem er flinfundfiinfzig Jahre in ministerio gewesen war~ 
in del' Neustadter Kil'che bcgraben. 

2) Nach dern Briefe Ferbers. 
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putation zu ben ennen . 1) Bimling, der s i ch selbst den 
"ungelehrtesten und gerin gsten" Schreiber der hessischen 
Kanzlei nennt, ist wohl nur def Deckname. hinter dem 
si ch die van Ferber auch van der Kanzel herab aufs hef
tigste angegriffene, dem Neuen gunstige U mgebun g des 
L andgrafen Philipp verbarg, denn nur diese hatte Gelegen
heit, den Briefw echsel rnit Ferber einzusehe n, und nur sie 
konnte es wagen, ihn in dieser Form zu veroffentlichen. 
Fur Ferber, der so gerne auf seine Bildung und sei ne 
S prachk en nt nisse pochte, saUte es bitterer H ohn sein, von 
dem geringsten Schreiber der I{a nzlei offentli ch zu einer 
Disputation herausgefordert zu werden. "Ven11 Philipp 
a uch mit F erber noeh weitere Briefe wechseltc, so hat er 
sei ne Stcllung doch schon daclurch gekennzeichnet, daf& 
er diese Veroffentlichung gestattete. 

Bald darauf schien sich €l in e Gelegenheit zu bieten, 
cler Wirksamkeit F erbers in nachster Nahe entg~genzu
t reten und auch in der anderen L andeshauptstadt 1\1arburg 
dem neuen Glauben eine Predigtstatte zu gewinnen. Urn 
Fastnacht 1525 verwai $te die dem Patron at des Deutschen 
Ord ens unterstehende Pfarre Marburg, die se it dem J ahre 
1511 als NachfoIger K onrad Lappes der Priesterbrucler 
des Ordens L u cl wig Wy n a n cl t mi t vier }(aplanen ver
waltet halte. ' ) Ob er sei n Amt niederlegtc oder ob er 
damals gestor ben ist, steht nicht fest. Philipp beschloB 
dorthin ei nen 1\lann zu setzen, d er bis vor kurzer Zeit 
1\1onch und l.esemeister im }(asseler Karmeliterkl oster 
ge\vesen war und nun als Pradikant und theologischer 
Berater a n sein em H ofe wirkte. Es war J 0 h a nn e 5 cl e 
C a 111 pi s. A m 13. 1\1 arz 1525 sandte er ihn mit einer E m
pfehlung an den L andkomtur Daniel van Lehrbach zu 1\ll ar
burg ab, c1amit L ehrbach a Is P atron der Pfarrkirche ihm ge
statte, in dieser an alien Sonn- und Festtagen zu gelegener 
Zeit zu predigen, wie der Landgraf ihm befohlen habe.") 

I) Del' Titel des Drllcks lalltet naeh dem Exemplar des St.-A. 
},larb.: Ein Sendt I hl'ielT dureh einen Gardian bar / fllrrer ordenns zn 
1-.'lal'pnrg mit namen / Nicolaus Ferber An den Chl'istliehen i l<'iirsten 
Philippen von Goltes gnaden I Landgraven ZIl Hessen etc. Und des 
sel l ben FOrsten Christlich und im wor t l gotes gegl'Ondte antwort 
da I l'aufT deBgleichen Aines I zeyner fiirstlichen ge I nadeo Cantzley I 
verwanten Con I rad Bim- / li nng I Schri ITt dem selben Gal'dian I au lT se in 
schreyben zUli!esant. I I\!~XXV. Uehe l' Fe ~'ber vgL se ine Biographie 
von L. Se/mull (Del' K61ner Theologe Nlkolaus Slagefyr und dcl' 
Franziskanel' Nikolaus Herborn, Freiburg i. Br. 1896). 

2) Nach dem Pfarregistet' im Arehiv de l' Deulschordensballei 
Hessen. - St.-A, Marb, 

8) Ieh verweise dazu auf meinen Au fsa lz in diesem Bande der 
x .• ', BD. XXVIII. 22 

• 
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J ohannes de Campis, meist einfach Campis genannt, 
ist eine Personlichkeit, deren Bedeutung fur die hessische 
Reforrnationsgesehiehte, vie!leieht infolge des Mangels an 
sehriftliehem Material, neben Adam Kraft bei weitem 
nieht genligend gewurdigt ist. Gleiehzeitig rnit Luther 
erwarb er 1509 zu \Vittenberg den akademisehen Grad 
eines "baccalaureus biblicus" (K olbe a. a. O. S. 37); er 
war also ohl1e Zweifel mit Luther personlich bekallnt. 
Schon vor Kraft war er Pradikant am hessischen H ofe. 
DaM er spat er (1031) zurn er,ten Superintendenten der 
Landeshau ptstadt K assel ausersehen wurde 1), dilrfte a!lein 
schon fur seine Bedeutung und sein Ansehen sprechen. 
Ihn hatte der Landgraf zum W erkzeug filr die R efor
rnierung van IVIarburg ausersehen, der Sekretar Ruel 
unterzeichnete die Ernpfehlung an den Landkomtur. 

Welche Aufnahme Campis im deutschen Hause zu 
Marburg gefundcn hat, darflber k611nen wi r lins nur Ver
mutungen hingeben. Wir kennen aber zu r Genlige die 
streng altglaubige Gesinnung Daniels von 1.ehrbaeh, an dern 
die anderen hessischen geistliehen Stifter einen Rilekhalt 
suehten (oben S. 113). Philipp war aueh damals noeh 
keineswegs gewillt, mit Gewalt seine Absicht durchzu
setzen. Alle Wahrscheinli chkeit spricht demnach dafiir, 
daB Campis naeh Kassel zurilekkehrte, ohn e in Marburg 
gepredigt zu haben. Seine Besoldung als Pradikant am 
H ofe ist ihm wenigstens vorn 13. J\brz 1525 ab gereehnet 
unter der tibJiehen Bezeiehnung "Quatembergeld" filr die 
beiden folgenden Viertcl des Jahres unverko.rzt ausge
zahlt worden. 2) Zum mindesten ist er am 24. April \Vie
der von Marburg im Gefolge des Landgrafen zum Zuge 
gegen die Bauern aufgebrochen, denn auf diesem Zuge 
hat er Philipp a ls F eldprediger begleitet. ') 

U nmittelbar vor dem Zuge, z\Visehen dem 4. und 24. 
Apri l, hat Philipp damals seiner Mutter Anna jenen von 
Romrnel irrtilmlieh in das Jahr 1524 gesetzten Brief ge
schrieben, die Apologie seines bisherigen reformierenden 

Zeitschrift: Philipp del' Gl'o6mtitige und die Deutschordensballei Hessen, 
S. 112 (nach HDU Nr. 102). 

') S. Kiich , Die SteHung des Land~l'afen Philipp zum Kirchen
bann 1532> in diesem Bande del' Zei tschrlft S. 245. 

2) Nach dem Einnahme- und Ausgaberegisler des Regisll'alors 
Johann von Sachsen im Pol. Archiv des Landgrafen Phi lipp Nr. 205. 
Sl. A. 'Marburg. 

3) Nach derselben QueUe und dem im Staatsarc11iv Mal'burg 
zusammengestelHen Ilinerar des Landgrafen. 

• 
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Vargehens. ' ) Seine Mutter hatte ihm in ihrem nicht mehr 
erhal tenen Briefe unter anderem vorgcworfen, daB er Pre
diger hill und her schickte. Vi·el1 eicht spieltc sie damit 
auf Campis an, denn liber Marburg ist sie jedenfalls durch 
die ihr enge befreundeten BarfuBer, voran durch Ferher, 
g ut unterrichtet gewesen. Philipp verteid igte si ch damit, 
daB es· ihm von Gatt befohlen sei und daB es not tue, 
iiberallhin gute Prediger zu schicken, damit nicht durch 
ungelehrte Leute ein A ufruhr entstehe. 

An Campis verli eh Philipp ZU lll Lohne flir seine Treue 
und den Fleifl, den er bewiesen, nach cler H ci mkehr aus 
dem Kriegc am 5. Oktaber desselben J ahres ein en halben 
Acker Garten vor der Neustadt ZlI Kassel auf Lebenszeit 
als zinsfreies Lehen (registriert im Kapialbuch K. 1, fa!. 
36 v. im St.-A. Marburg). Seine endgiItige Versorgung 
aber erhielt Campis, wahrscheinlich um dieselbe Zeit, durch 
seine Ernennullg ZUIll Pfarrer auf der Freiheit zu K.assel. 
AIs so1cher wurde e r zugleich l\litglied des Martinsstiftes. 
Da er jedoch nicht, wie die anderen Stiftsgeistlichen, an 
dem gemeinschaftli chen Chorgebet und Gesang teilnahm, 
so weigerte si ch das l(apitel, ihm von den "Memorien, 
Votiven und Seelmcsscl1, auch den Vigilien", die nach 
kanonischcm Rechle nur den Anwesendcn zukommenden 
Sporteln auszuzahlell. Philipp nahOl si ch darauf am 19. 
No\"ember 1:)25 in ein eOl Briefe an das Stift~) seines Pre
digers an und verlangte ohne Rticksicht auf das kirch
liche Recht die Gleichstellung des Campis mit den anderen 
Stiftshcrren, denn an .dam Predigtamt sei viel, an dem 
Kirchcngesang aber wenig gelegen. 'Vie aus einem wenig 
spateren Schreiben des Landgrafen an c1as Martinsstift 
yam 16. Dezem ber 1525 ') heryorgeht, schlo[\ dieses sieh 
unmittelbar darauf selbst dieser neugW.ubigen Auffassung 
an. Seitdem ist Campis Pfarrer auf der Freiheit geblieben, 
wenn er auch, wie die Hofordllung Yom 26. August 1527') 
beweist, g leich7.eitig gcwissermaBen als Hofprediger der 
landg ra ft ichen Kapelle angeMrte. Am ~2. Februar 1526 

1) Ged l'uckl in Rommel, Philipp der Gl'oBmiitige, H. (Urkunden-) 
Band, GieCen 1830, S. 1. . 

2) Ausrertigung im Slaatsal'chiv Mal'bul'g , gedl'uckt in lIuchen
.backers Analecta Hass iaca V (1731), S. 120, 121 und in Schmincke, 
l\lonimenta Hassiaca 1Il (Kassel 1750), S. 280. 

3) Gedruckt bei Kttclumbeeke,. a. a. O. S. 121, 122. 
') Gedruckl in del' nSammlung Fiirstl. Bess. Landes~Ordnungen~!, 

3. Teil. Kassel [1777J. S. 171. 
22-

• 
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unterzeichn ete er mit den anderen bereits ausgetretenell 
od er auch noch in dem K asse!cr Kloster befi nd lichen 
Karmelitern die U rkunde, in der sie auf di e K!osterg uter 
Verzicht leisteten und mit ihrer A bfi ndung si ch zufri eden 
e rk!arten (Ausfert. St.-A . Marburg). A uf zwei weiteren 
A ktenstiicken im Staatsarchiv Marbu rg bezeichnet er sich 
selbst mit eigener Hand als "Joannes Campis", P farrer auf 
der F reihei t zu Kasse!, das eine Ma! am 1'7. Juli 1528, 
clas andere Mal am 12. Juli 163 l. Dieselbe Bezeichnu ng 
fOh rt er in de m Lehensreverse, den er am 25. November 
1530 dem Landg rafcn Uber ein Haus mi t einem klei nen 
B of ausstellte (Ausfer t. ebenda). P hilipp gab ih m damals 
beides als erbliches Mannlehe n zur A nerkennung sein er 
treuen will igen Dienste. Er war nach dieser U rkunde 
damals verheiratet, cloch wie es scheint, noch ohn e Nach
kommen. Es \Ylirdc zu wei t fiihren, den Pfarrer Campis 
weiter Zll verfolgen; cs mag geniigen, fU r die \v ichtigstell 
Jahre seine Geschichte auf festen Boden gestellt zu haben. 

Nach jenem miBgltick ten VersLlche gri ff P hilipp e rst 
nach langerer Zeit w ieder in die Marburger kirchlichen 
Verhaltnisse ein und Z\var im Zusammenhang mit der Re
formi erung des ganzen Landes. A n d ie SteHe L udwig 
W y nandts setzte der Lan c1komtur den P riesterbruder des 
Qrdens J 0 h ann cs 0 i e m a r als Pfarrer zu Marburg, 
der verm utlich schon als K aplan unter seinem Vorganger 
gewirk t hatte. ') Oer katholische Ku ltus dauer te unter 
ihm zunachst ungehindert fort. A m l-l immelfahrtstage 109 

die herkommliche Sakramentsprozession durch die Stadt 
und in die IC16ster, am Fronleichnamsfeste und am fol
genden Sonntage, dem "Spieisonntage", an dem di e geist
li chen S pi ele stattfanden, urn den H ai n ins deutsche H aus. 
Der RatsaussehLlB der Vierer trug den T ragba!daehin, die 
W achter der S tadt geleiteten ihn mit den vom R at ge
stifteten K erzen (Marb. Stadtrechnung 1525/1526, S t -A . 
Marburg). 

U nd doch war damals sehon lange der Boden fu r 
die A ufnahme der neuen Lehre auf das beste vorbe
reitet. vVi e in fast alien deutschen SUidten, so hatte es 
aueh in Marburg sehon lange geg"hrt gegen di e Geist
!ichkeit, gegen ihren Besitz, ihren An tei! an H ande! und 
Gewerbe und ihre F reihei t van Abgaben. D ie schweren 

1) Eine Untersuchung des prarl'egislel's aur seine Schl'eiber
hiinde ergibl, daB er schon unler seinem Vorganger an del' Fiihrung 
des Registers beteiJigl war. 

• 
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rniliUirischen und finanziclIen Lasten l welche der Bauern
krieg auferlegte, die wirtschaftl iche Not der Zeit uberhaupt 
verscharftell damals diese Stimmung, die der ballerlichen 
Bewegung verwandt und \Vie diese sta rk religios gefarbt 
war. Sie ist niedergelegt in den '\vahrschein lich im Hoch
sorurner des Jahres 1525 verfa13ten und im letzten Viertel 
des J ahres dem Landgrafen iiberreichtcn "M a r b u r g e r 
Art i k e I n" (Gedruckt oben S. 181 ff. ). Den Burger er
fulite es mit In gri mm , dall die in un d vor der Stadt ver
streuten reichen geistli chcn Besitzungen von den Burger-
1asten, wie Geschol1 un cl Ungelt, befreit waren . Ja, sie 
hielten Uberhaupt dalUr, daB zuviel Geistliche in der Stadt 
seien. Die Zahl deT Marburger K.ioster und ihrer Insassen 
war in def Tat, mit def Bevolkerung def Stadt verglichen, 
au13erordentlich hoch. Die Stadt bat ferner urn Abschaffung 
a ll er testamentarischen from men Stiftl1 ngen und urn GrUn
·dung ei nes Armenkastens allS den Einkilnften der Bruder
schaften, der Kal ande oder Begrabnisbilnde, der Almosen
spenden und dergleichen. Wegen der in den A rtikeln 
e nthalte nen Angriffe gegen den Deutschen O rden lieB 
Philipp sie dem Landkomtur zl1stellen, und wir besitzen 
auch dessen Erwiderung. Ob auch den anderen :Mar
burger geistli chen Niederlas:SllngBn Gelege nheit zur J\1ei
nungsauBeru ng gegeben wurde, wisscn wir nicht. Viel
leicht hangt mit diesen Marbu rger Beschwerden indessen 
die Anwesenheit der landgraflichen K om missare Jakob 
von Taubenheim und Christian Weiters zusammen, denen 
der R at am 16. D ezember dieses Jahres Wein kredenzen 
liell (Marb. S tadtrechnung 1525/ 26). Von alien Punkten 
interessiert uns am meisten das Verlangen nach einem 
Armenkasten, das fUr di e R eformation in Marbllrg be
.sonders bedeutsam wurde . 

J\1it dern Fortschreiten der reli g iosen Neuerung im 
'ganzen Lande hing es zusam men, daJ3 am 28. Februar 
1526 au f schriftl ichen Befehl des Landg rafen alle W ert
stlicke in den Marburger Klostern in ventarisiert wurden, 
·ohne dall zunachst noch irgend ein e Verfugung daruber 
getroffen worden ware (ebenda). 1) Mit diesem Proviso
rium stimmt es i.iberein, dalD auch der katholische Kultus 
in diesem Jahre noch unverandert in Uebung blieb. A m 
Sonntag nach F ronleichnam 1526, also am 3. Juni, 109 

I) Schon 1525 wurden ]nventarisationen in ]'lessen angeol'dnet, 
~ .. gl. auch Kuch oben S. 240 Anm.lO betr. die Taxation im November 1526. 
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die Sakramentsprozession ein letztes Mal urn den Hairu 
und ins deutsche Haus. In diesem Jahre empfingen die 
Marburger Kloster der Predigerherm und Oberservanten 
auch zum letzten Mal e den \Vein, den die Stadt ihn en 
an St. Dominikus und St. Franziskus, den Festen ihrer 
Ordensstifter, zu verehren pflegte (Marb. Stadtr. 1025126 
und 1526127). 

E rst die von Philipp nach H omberg ein berufene .11-
gemeine Landesversamrnlung, cl i e H o m b e r g e r S y 
no cl e, sol1 te allem Schwanken und den ungewissen kirch
lichen Verhaltn isse n ein Ende mach en. Am 19. Oktober 
ritten der Burgermeister H einrich Goltschmit von Marburg 
mit Johann Blankenhein und einem Knecht nach Homberg 
(Marb . Stadtrechn . 1526127.) Mit ihnen speiste am 24. 
Oktober zusammen auch der ebenfa11s auf der Synode an
wesende Marburger Pfarrer Diemar. A ls sie VQn Hom
berg \vieder zuruckkehrten, befand sich in ihrem Gefolge 
der Pradikant J 0 s t VI! i n t e r, von Philipp wahrschein lich 
mit besonderen auf die Reformierung Marburgs abzielen 
den Auftragen ihnen zugeteilt. Von der fruhen Ver
gangenheit J ost Winters wei.f3 man nur, daRt er aus I-Iarle 
im Amte Felsberg stammt; im Jahre 1525 erscheint er 
zuerst a ls Pradikant in Philipps Dmgebung am hessischen 
Hofe (in dem oben S. 338 Anm. 2 erwahnten Register) .. 

Der katholische Kultus nahm damals eill Ende, der 
Rat beschlo13 am 18. Dezember 1526, dem Organisten 
sagen zu lassen, da16 er nur von Fall zu Fall fur sein 
Spiel von jetzt ab bezahlt werden wurde, dem Schulmeister,. 
da13 er von jetzt ab das Salve an den S onnabenden nicht 
mehr im Kilian zu singen brauche (Marburger R atspro
tokon, St.-A. Marburg). 

Wahrend eine zu H omberg niedergesetzte K o m
mission an ein er neuen Kirchenordnung arbeitete und in 
allen Kirchen des Landes auf Philipps Befehl urn Gottes 
Segen zu dem begonnenen W erke gebetet wurde (Kuch 
ob en S. 225), begann man in Marburg bereits mit seiner 
AusfUhrung. Mit der schon in den Marburger Artikeln 
erstrebten Grundung e in es Armenkastens nach dem 
Vorbilde des unter dem unmittelbaren E influsse Luthers. 
in dem kleinen sachsischen Stadtchen Leisnig 1523 zuerst 
gegrundeten gemeinen Kastens wurde begonnen. Mit. 
dieser Angelegenheit hangt auch wohl die Anwesenheit 
Balthasar Schrautenbachs und des K anzlers Feige in Mar
burg am 20. D ez. 1526 zusammen (vgl. Kuch S. 226). Denn. 
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unmittelbar darauf tritt uns der Armenkasten als fertige 
Einrichtung entgegen. Es fehlten ihm jedoch noch die rech
ten Mitte!. Am 3 . J anuar 1527 gelangte infolgedessen 

" das Verlangen der Kastenvorsteher an den Rat, die Spen
den une! Bauzinsen der Pfarrkirche und die Bruderschafts
giiter dem neu eingerichteten K asten zu uberlassen. Die 
Spenden und Zinsen wurden darauf ohne weiteres dem 
Kasten zugewiesen, wegen der BruderschaftsgUter dagegen 
wollte der Rat sich zunachst mit den Bruderschaftsmeistern, 
den Zunften und Gemeinen beratschlagen (Marb. Rats
protokoll). Schon unmittelbar nach der Homberger Sy
node, als der S ieg der l1ellen Lehre im Lande entschi eden 
war, hatte die Stadt ihr A ugenmerk au f di e inventari
sierten Bruderschaftsguter gerichtet (nach Ei ntragen eben' 
dor t). Sie hatte sie gerne fur die K osten, die ihr cler Zug 
nach Fulda im Bauernkrl ege verursacht hatte, verw endet. 
Von Anfang Novem ber 1526 an wurde dariiber verhandelt, 
am 2. November sogar eine Bittschrift an den Landgrafen 
in dieser Sache "beschlossen. Der S treit Uber die Bruder
schaftsguter hat noch lange fortgedauert. D ie S tadt lieLl 
sich in dem Rech tsstreit gegen die "Diakone" durch 
Meister Martin und den Lie. Mathias Herden vertreten 
(Marb. Stadtrechn. 1526/1527). SchlieLlli ch mullte sie die 
GUter doch dem ArmC'nk asten iiberlassen. Am 24. April 
1527 wurden sie im B eisein des S tatthalters an der Lahn 
Hermann Riedesel van Eisenbach und Balthasar Schrau
tenbachs durch Burgermeister lInd Rat, Zu nfte und Ge
meine aufgezeichnet und samt den Bauregistern der Pfarr
kirche und allen Ausstanden den Vorstehern des Almosen
k astens iibergeben. ' ) Zu diesen gehorten der Pradikant 
Jost Winter, der Sch6ffe Johann Blankenheim und die 
Burger Wolf Schumacher, J ohann Ort, Endres Scherer 
und Christoph H elfm ann . Die erste Marburger Kasten
rechnun g von 1527 enthalt alle die klein en Summ en, die 
bei dem Einzelverkauf fu r die kirchlichen Gerate und Ge
wander, lumeist an Marburger BUrger, erzielt wurden. 

Noch waren die Marburger Kl oste r in den 
Handen ihrer altg laubigen Insassen. Philipp machte ei nen 
letzten V ersuch, sie fur den Anschlu Ll an die Reformation 
zu gewinnen. Am 21. oder 22. J anuar 1527 k am er selbst 

t) Nach einer bei Kolbe a. a. O. S. 54 wiedergegebenen Ur
kunde des Marburger Superintendenturarchivs, die erglinzt wird durch 
einen Einlrag in die erste Marburgel' Kastenrechnung (Abschl'ift in 
dem im 5taatsarchive deponierten Marburger Stadtarchiv). 

" 
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naeh Marburg (vg!. die S tadtreehnung 1526/27), wo e r naeh
weislieh sehon den Neujahrstag und die folgenden Tage 
verlebt hatte , und ber ief die angesehensten i\Iarburger 
Thl onche fUr den folgenden Tag zu ein er Dispu tation, der 
anscheinen d auch Lambert van A vig non beiwohnte; Fer
ber war nieht mehr dort. ') Ihr Ausgang befri edi g te den 
Land g rafen sehr wenig, namcntli ch di e A nschauungen, 
die der Vorsteher der Min oriten entwickelte, schienen 
ihm nach Lamberts ven A vignon A eufierungen mehr 
Mellschenwerk als Gottes ,,"Vort zu sein . V eber das E nde 
der Marburger Kloster sind nur diir ftige Naehriehten e r
halten, di e cinzige bekannte Verzichtsurkunde ist die der 
D ominik all er. 2) Sie verlieBen, dreizeh n an cler Zah1, am 
1. J uni 1527 ihr IZloster. 

·W ahrend dieser ersten Zeit naeh der H om berger 
Sy node b is weit in das erste Vie rtcl des J ahres 1527 lag 
die geistliehe V ersorg un g von Marburg noeh g rolltenteils 
in katholische n Hanctcn, Di emar und seine vier K apl ane 
stell ten !loch immer die P farre dart daneben be!::itanden 
noch di e K16ster. Der neue Glaube war auHerlich zun achst 
nur vertreten durch den neuein gerichteten Armenkasten 
unter der Leitun g Jost Winters. Am 21. J anuar und am 
17. F ebruar war di eser noeh bei A blieferu11g der K ollekten
geld er zugeg en Ilnd am 3. Marz lieferte er ein Leg at der 
verstorbenen Gela Freyhe, der Witwe des K anzleischreibers 
und Biirgers J ohannes Buchseck zu IV[arburg an den K asten 
ab (vg !. d ie E intrage in der Kastenreehnung). 

Bei diesem letzten Falle hei J3 t er jedoeh sehon "ge
w esener" Pratiikant zu Marburg. Er hatte also unter· 
dessen (zwisehen dem 17. Februar und dem 3. Milrz 1527) 
NIarburg wieder verlassen. wenn er auch g elegentlich bei 
spateren Abrechnungen, wie bei der U ebergabe der 
Brudersehaftsgiiter am 24. April 1527, 110eh einmal dort 
war. Er ging naeh Kassel und heiratete dort die ehe
malige Nonn e des Ahnaberger Klosters U rsula Kla'lte, 
die Tochter Bernhard KJautes des Aelteren' und seiner 
Frau Anna ' ), deren Bruder Bemhard d. ]. als hessiseher 

I) Nach LamberL von Avignon, Epistola ad Colonienses, ge
druckl zusammen mit den "Paradoxa" in einem am 15. Februar 1525 
Schrautenbach gewidmeten Buchlein. (Ein Teil der Polemik mil Ferber
Schmilt S. 65 IT.) 

I) i\usfel't. St. -A. Marb. , die Namen in Buckings Geschichtl. 
Bilde l'll a. a. O. S. 72 . 

I) Beide werden genannt in einer Urkunde des Ahnaberger 
Klosters Yom o. Juli 1524 (im Slaatsarchiv Marbul'g). 
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Kanzleischreiber im Jahre 1527 cine Rechnung Ober Ab
fertigung von Klosterpersonen ISt.-A. ~Jarb.: Kirchen-

• sachen) fiihrte. AIs Abfindung fur seine Frall vcrschrieb 
ihm Philipp am 2. J uli ] 527 anscheinend nach einigen 
Verhandlungen [) l\1orgen Landes Zll I{assel "im Else". 1) 
Das dUrfte darauf hinc1euten, daB er dort zunachst seinen 
Wohnsitz nahm. Sicheres ergibt sich bei dem Mangel 
an Quellen nicht. 'iVinter mag in Marburg entbehrlicher 
geworden sein, da dert inzwischen bereits die zu Pro
fessoren der Ileuen Universitat bestimmten Theologen ein 
getroffen waren, die jedenfalls auch der Predigt si ch wid
meten. Von Marburg <:lUS schrieb Lambert von Avignon 
am 15. Fcbruar 1527 seine "epistola ad Colonienses" und 
widmete diesen mit seinen "Paradoxa" zu einem Druck 
vereinigten Brief an demselben Tage Balthasar Schrauten
bach gen. Weitolshausen, den er den ersten Rat Philipps 
nennt (siehe oben S. 344 Anm. 1). Es scheint aus seiner 
epistola fast mit Sicherheit hervorzugehen, da13 Lambert 
bereits im J anuar mit Philipp zu der Disputation mit den 
Ordenslellten nach Marburg kam und seitdem dort blieb. 

Doch damals dachte der Landgraf schon daran, eine 
l1eue Anordnung bezi.iglich "der Prcdiger" in l\farhurg zu 
treffen und die Frage ihrer Einklinfte zu regeln (Kuch 
oben S. 231). Er beschlofl, dem Scheindasein, das der 
Pfarrer Diemar in dem alten Pfarrhof fOhrte, ein Ende zu 
machen und kurzer I-land ohne Rucksicht auf das Patron at 
des Deutschen Ordens, dort Pfarrer des neuen Bekennt
nisses einzllsetzen. Am 28. Mai 1527 lieJ3 er Diemar 
notigen, das Pfarrhaus zu verlassen. Da diesem den land
grafiichen Beamten gegenuber alles, auch das Erbieten 
rechtlicher Verhandlung nicht helfen woUte, so verliefl er 
das Pfarrhaus; in dem Pfarregister 2) hat er unter dem 
frischen Eindruck der gegen ihn geubten Gewalt den Vor
gang geschildert. Wir erfahren daraus allch, wer daran 
beteiligt war. Als Abgcsandte des Landgrafen waren er
schienen Balthasar Schrautenbach, ferner der Beisitzer am 
Marburger Hofgericht Dr. jur. Johann Emmerich d. J" <.ler 
Sohn des gelehr ten Frankenberger Schbffen, Johann Ried-

1) Nicht vollzogenes l\'llmdum, registl'iert im Kopialbuch 21 fol. 
93, daneben noch ein Entwurf vom gleichen Tage, del' von 5 Morgen 
hei den MiLtelwegen handelt i aIles im Slaalsarchiv Mal'burg. 

2) Im Archiv del' Deulschordensballci Marburg. - St.-A. l\'Jarburg. 
Die Streitigkeiten mit dem Deutschen Ol'den fiber die Einnahmc des 
Pfarrhofs mit se inen Einkiinften oben S. 120 IT. 
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esel, der Sekretar Ebert RueI, der Rentmeister Peter Ort, 
der Sehultheil3 Konrad R osentaI, der Rentsehreiber J obann 
Esehwege, der Landknecbt Johann Nedernhober u. a. Sie 
fiihrten, nachdem sie Diemar aus dem Hause entfernt 
hatten, die neuen Pfarrer ein, den M a g. A d a m K r aft 
v 0 n F u 1 d a rnit Frau und l<ind und den ehemaligen 
Antonitermbnch Dr. the 0 1. A m and u s. 

Der erstere, der bekannteste hessische Reformator. 
war sehon am 15. Augut 1525 aIs Hofpred iger und Visi
tator von Philipp angenommen warden mit der VerpAich
tung, sieh aueh sonst nach dem GefaJlen des Landgrafen 
verwenden zu lassen. ') VorLiufig saUte er nUll mit die 
Pfarre versehen, im Dbrigen war er als Lehrer fUr die 
noue Universitat in Aussicht genomm en. Sein mit ihm 
eingesetzter Mitbruder und Pfarrer war aus Westfalen 
geburtig, zuerst Ablal3prediger und Stationarius im Hofe 
der Antoniter zu Frauenburg gewesen, halte dann in 
HoIstein gepredigt und war am 29. N ovember 1523 als 
erster lutherischer Prediger in der Altstadter Kirche zu 
K.6nigsberg in Ostpreussen aufgetreten. Seine unrllhige, 
mebr zu Zwingli neigende Natur lielil ihn hi er bald mit 
BriJQrn ann, dem Freunde Luthers, in Streit geraten. Ver
trieben, floh er mit seiner Frau erst nach Danzig, dann 
naeh Stolpe. AIs seine Predigten dort und in Stettin Un
fllhen hervorriefen, wurde er vorn Herzog von Pommern 
in H aft gesetzt und zu Garz gefangen gebalten') Von 
dort fand er nun den Weg nach Hessen, wo freilich allch 
nicht lange seines Bleibens sein ~ollte. 

Mit der Erhebung der Einkunfte des Marburger 
Pfarrhofs und zugleieh der des sakularisierten Marburger 
Predigerklosters beauftragte Philipp am If>. J uli 1527 die 
Marburger Burger Johann Moler und den Stadtsehreiber 
Johann von A ldendorf. Erstere sollten sie an den Mar
burger Kasten, Ietztere in die Iandgrafliche Kammer ab
liefern (Vid. Urk. im Marb. Univ.-Arch.). 

D er vertriebene Pfarrer Di e 111 a f erscheint in diesen 
Jahren in der Marburger Matrikel a), er hat sieh also bald 

I) Nach seiner Bestallung, registriert im Kopialbuch K 1 fo\' 147 
und im Dienerbuch des Landgl'afen Philipp, 1. Band fo1. 97 v. 

2) Vel'gl. liber Amandus: Brecher in del' AIlgem. Deutschen Bio
gl'aphie und Erdmann in del' Realencyklopiidie flir protest. Theologie 
und Kirche. 3. A. 1. Bd. (1896) S. 313. 

a) O. J. Caesar, Catalogi studiosorum scholae ?I'fal'purgensis 
antiquissimi. Mal'lmrgi [1872], S. 2. 



347 

darauf auch dem nenen Glauben angeschloss€n. Spater 
wurde er Pfarrer zu Wetzlar und erhielt als solcher wah
rend der Besetzung der Deutschordensballci Marburg 
durch Hessen im Jahre 1543 seine Abfindung als ehema
liges Ordensmitglied (siehe oben S. 168). AIs Kultus
statten des I{atholizismus in und bei Marburg blieben nun 
noch das deutsche Haus, durch seine allerdings stri ttige 
Reichsunmittelbarkeit vor Eingriffen geschiltzt, und das. 
Kloster der Observanten oder Bar f u J3 e r. Diese wider
standen alIen neuen Einfh.issen, sodaB Philipp ihnen erst 
die Predigt, dann ctas Kollektieren verbot und endlich die 
Monche Ende Mai des Jahres 1528 vor die Wahl stellte, 
der Reformation sich anzuschlieBen od er auszuwandern. 
Sie zogen das letztere var und zogen alle auf einmal 
ab (Schmidt a. a. O. S. 18). Ihr Kloster wurde fur die 
neue UniversiUit verwandt und hieB das "collegium Po
merii" (Caesar a. a. O. S. 3). 

Von den beiden Pradikanten, die Philipp als Pfarrer 
hatte einsetzen lassen, wurde Kraft zuerst wieder einem 
anderen Wirkungskreise zugefuhrt. Namentlich die Visi
tationen durften seine erprobte Tuchtigkeit beansprucht 
haben. Bereits am 20. Juni 1527 war neben Dr. Amandus 
nicht mehr I<.raft, sondern ein M a g. J 0 h ann e s R 0 s e n
we b e r (Rodophanta), Pfarrer an der Pfarrkirche '). Ge
boren zu Lichtenfels hatte er in Wittenberg die Magister
wiirde erworben und sich mit der lutherischen Lehre be
kann t gemacht. ') Kraft wird in der Hofordnung vom 
26. August 1527 wiederum als Hofprediger aufgefilhrt 
(Druck s. oben S. 339 Anm. 4). Am 19. April des fol
genden J ahres war auch Amandus nicht mehr in Marburg 
(nach der Kastenrechnung), er wurde Superintendent in 
Goslar, auch bier Unruhe und Zwietracht erregend, bis er 
1530 starb. 

Eine Zeitlang scheint darauf Rosenweber allein die 
Pfarre verwaltet zu haben, doch schon am 21. J uni 1528 
waren wieder mehrere Pfarrer in Ivlarburg (nach der
selben Quelle). Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir 
das mit einem anderen Ereignis in Zusammenhang bringen., 
Am 18. Mai 1528 nahm Adam Kraft in Marburg seinen 
festen Wohnsitz, als ihm Philipp sein in der ersten Be
stallung vom 15. August 1525 gegebenes Versprechen er-

l) Nach Eintragen in der ersten Marburger Kastenrechnung. 
2) Vgl. die Marburger Universitatsmatrike l bei Caesar a. a. O. S. 4. 

-
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fu llte und ihtn ei n aus dem Besitz des Marburge r Kugel
hauses stammendes, unmittelbar unter diesem liege ndes 
Haus als Eigentum uberwies. 1) Kraft wird damals wieder 
neben seinen anderen Obliegenheiten , deren Fi.ille auf die 
Schaffung von Superintendenturen hindrangte, die Pfarr
pflichten zugleich ruit Rosenweber iibern omm en habeD. 
E in Jahr spater, am 10. Juni 1529, unterzeichn en dann ein 
theologisch es G utachten (siebe oben S . 127) als die Pra.
dikanten zu Marburg: Sehnepf, Hybernius. der mit un
serem Marburger K astenvorsteher von 1527 Jost Winter 
dieselbe P erson ist '), R osenweber und Kraft. Wie weit 
sich diese Person en auf U niversitat und Pfarre verteilten, 
mull vorlaufig dahin gestellt bleiben . D er Name R osen
w e bers allein beweist jedoeh sehon, dafl die Pfarrverhalt-
11i5se von IVlarburg se it der Einnahme des Pfarrhauses 
samt seillen Einktll1ften' aus alIen Schwankungen heraus
gekommen waren und fartan in ruhigen, sicheren Bahnen 
si ch bewegten, bis sehliefllieh (1631) die Einteilung Hessens 
in Vis itationsbezirke (Superintendenturen) den Bau eines 
neuen geordneten Kjrchenwesens vollendete. 

1) Abschl'ifl ohne Datum im Kopialbuch K 1 foI. 148 (Staats
al'chiv Mal'burg), gedruckt mit Datum nach einer anderen Vodage in 
den "lI essischen Denkwlil'digkeitenl

\ hem. v. Justi und llU1·tmann, 
2. Tei!, Marburg 1800, S. 338. 

2) In demselben Jahre wurde Winter unter dem Rektoralc Adam 
Krafls in die Mar'burger UniversiUi.tsmatrikel eingetragen. (Bei Caesar 
a. a. O. S. 4). 

• ,. .."' 
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