
• 

Landgraf Philipp und die Einfiihrung der 
Reformation in Hessen. 

Von 

Friedrich Knoh. 

die kurzen Notizen, die Landgraf Philipp vor 
seiner Abreise vom \Normser R eichstage im April 

1521 niederschrieb, uns einen tiefen Einblick 
in Kreis der Geschafte und in die Plane gewahrt, die 
die See!e des jungen Fursten da ma!s erfUllten, so spiege!n 
auch die Aufzeichnungen, die ich im Folgenden mitteile, 
ein Augenblicksbi!d von aulDerordentlicher Scharfe und 
Lebendigkeit wieder. Sie zeigen uns den Landgrafen in 
einem entscheidenden V\T endepunkte seines Lebens, wie 
er eben irn Begriffe ist, die letzten Konsequenzen seines 
Anschlusses an die Lehre Luthers zu ziehen und die Re
formation planmaJoig in seinem Lande einzufiihren. 

Nur sechs Jahre liegen zwischen den Ereignissen, auf 
die sich die beiden Aufzeichnungen beziehen, und doch 
welche Wandlungen hatten sich in dieser Zeit vollzogen! 
Wie aus den noch knabenhaften Schriftzugen jener ersten 
Denkschrift sich eine feste und charakteristische Hand 
herausgebildet hat, so ist auch der Jtingling, der si ch da
mals noch in der Schule seiner politischen Lehrmeister 
befand, zum Manne geworden, der der hessischen Politik 
sein eigenes Geprage aufdruckt. 1) 

I} In den fol genden Ausfuhrungen habe ieh das in den Haupt
werken (Rom-mel, Gesehiehte von Hessen, Hassenca.mp, Hessische 
Kirchengesehichte, Beppe, Kirchengeschichte beider Hessen) enthal tene 
im allgemeinen als bekannt vorausgese tzt und habe es auch unter
lass en, in jedem Falle darauf hinzuweisen, wo ieh ab\veichende 
Ansichten oder neue l'atsachen vorbringe. 
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Das ZielbewulMsein und die J\1af3igung cler hessischen 
Staatsku nst, die a\l f dem "Vormser Reichstage so deutlich 
2um Ausdru cke ~ekommen waren, hatten ihre guten 
Fruchte getragen. Im Jahre 1523 war Sickingen besiegt 
word en und mit ihm die Gegner H essens, die sich auf 
seine Hilfe verlassen hatten. Neu gekraftigt und auch 
moralisch gestarkt durch den eben gelieferten Beweis 
militarischer L eistungsfahigkeit stand cler junge Landgraf 
da als ein Faktor, mit dem in ga nz a nderer \Veise ge
·rechnet werden mu13te ab vorher. Mochte auch das Tu
binger Urteil in dern Streite rnit Nassau (9. Mai 1.523) zu 
.seinen Ungunsten ausgefallen sein, VQr seiner Ausfuhrung 
'Sicherte den jungen Fiirsten die jetzt errungene Position, 
die ihm gestattete, mit allen Mitteln juristischer Klugheit 
·die Ange\egenheit hi nauszuschieben, ohne befiirchten zu 
mussen, da£ man mit Waffengewalt gegen ihn vorgehe. 

Da vollzog si ch urn die Mitte des J ahres 1524 die 
fo lgenschwere Wendung: Lan dgraf Philipp schlof> sich 
oer neue n Lehre an . Die Partei, welche sich anf dieser 
Grundlage eben zu bi lden begann, gewann in ihm die 
'hervorragende politische Begabung eines praktischen 
Kopfes und di e Tatkraft eines vorwarts st rebe nden Geistes. 
Den Wittenberger Reformatoren, die jeden Gedanken an 
eine blutige Losung der Glaubensfragen verabscheuten, 
mu13ten diese Anlagen a ls Zeichen einer nnruhigen, . aben
leuerlichen Natur erscheinen, d ie sie mit A rgwohn und 
Besorgnis betrachteten, und auch mancher neuere Histo
-riker schildert Philipp als den feurigen JUngling, der si ch 
von sei nem Eifer wohl auch zu Unbesonnenheiten hin
reiJOen laMt; wie mir seheint, mit Unrecht. Der Landgraf 
pflegte scharf zwischen dern \Virkungskreise der "BischOfe", 
der Theologen, und seine m eigenen fiirstliehen Berufe zu 
·untersehei den. 1) So g rolD die Zurlickhaltung war, die er 
si eh b ei a llem persoll1ichen Interesse in theologischen 
Fragen auferlegte. so wenig li e!O er, zuma! in jener ersten 
Periode seiner Regierung, s i eh in Fragen der Politik be
·einfiussen. Diese sah er a n als das ihm libertragene Amt, 
in dem er sich allein verantwortlich, a b er auch Meister 
fuhlte. Er h at sieh spater in sei ne n Berechnungen nicbt 
'selten geirrt, er hat Dingen EinfluI3 gestattet, die seine 
poli tisehe GrotOe beeintrachtigen, aber man k allll nicht 

1) Der nachfolgende Aufsalz wird dafLir ein bezeichnendes Bei
:spiel auffuhren. 
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sagen, da1D er je unter dem Eindrucke einer augenblick
lichen Aufwallung gehandeJt habe. Er konnte lange ge-· 
duldig ·ei n Ziel im Auge behalten und eine GeJegenheit 
zur Ausfuhru ng snehen, urn dann allerdings durch ein 
rasches und kuhnes Erfassen des r ichtigen Momentes,. 
dUTch entschiedenes, schneidiges Ausniitzen der Verhalt
nisse seinen Zweck zu erreichen. Fast a lle seine kriege-, 
rischen Erfolge sind ihm auf diese Weise gegluckt und 
den Miilerfolg im Schmalkaldischen Kriege fuhrt er selbst 
nicht zum wenigsten auf ein nicht durch ihn verschuldetes. 
Verpassen des r ichtigen Augenblicks zuruck. Wie be
sonnen und vorsichtig er aber sonst zu handeln verstand,. 
dafUr bietet gerade sein Verhalten in der reformatorischen 
Bewegung das bemerkenswerteste Beispiel. 

Wie sich sein U ebertritt auf die Seite Luthers vor
bereitete und unter we1chen EinflUssen er sich vollzog,. 
darUber besitzen wir nur sehr dlirftige Nachrichten, ja 
selbst der Zeitpunkt Jailt si ch nicht scharf umgrenzen. 
Die neuere Forsehung nimmt an, daB der Wandel ziem
lich plotzlich, also utlter dem Eindrueke irgend eines be
stimmten Ereignisses stattgefunden habe, bald naeh jencm 
Heidelberger Tage im Jllli 1524. Aber es fehlt doch nicht 
an Anzeichen, die dafur sprechen, da.0 schon vor der Zeit, 
als lVlelanchthon fUr den Landgrafen seine "epitome reno
vatae ecclesiasticae doctrinae" schrieb, in der Umgebung 
des Landgrafen ulld bei diesem selbst die Gedanken Lu
thers Beachtung gefunden hatten. 

DaJ3 der Boden durch eine heftige Abneigllng gegen 
den Klerus, zum T e il unter dem Einflusse von Predrgern 
und Druckschriften, auch im h essischen Volke schon 
frUber vorbereitet war, dafUr laIDt sich ein interessanter 
Beleg anfuhrell. Die Zustande im Amte Friedewald cJ1a
rakterisiert ein Brief des Mutianus Rufus an den Kanzler 
Feige vom 15. Mai des J ahres 1523 I), ill dem er ihn und 
Schralltenbach bittet, die Einkunfte .seiner Gerstunger 
Pfrlinne beitreiben zu lassen: "Die zwecklose Versehieden
he it der Meinungen betort das aufruhrerische Yolk. Nie
mand halt Treue ohne auI3eren Zwang. NIeiner PfrCtnde 
in Gerstllngen haben die Reden torichter Leute uncI ge-
hassige Flllgschriften geschadet, sodaJ3 ,ich die Schuldner 
weigern ihren Jahreszins fernerhin zu zahlen . 1eh ha be
darauf die Hilfe der erlauchten FCtrsten angerufen, die mir 

1) Ungedruckt im Staatsarchive zn Marburg, Kil'chensachen. 
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wahrlich wohl geneigt sind. Aber auch Euere Hilfe ha be 
lch n5tig, da das Amt Friedewald hessisch ist". Auch 
die ersten, sehr kraftigen Regungen der Reformation in 
Hersfeld 1) sind hi er zu erwahnen. Die Art und Weise 
wie die hessische Regierung sich Anfang 1524 zu diesen 
Vorgang-en stellte, zeigt, daB man bereits nicht mehr wil
lens war, die neue Lehre mit Gewalt auszurotten. 

Diese und ahnliche Ereignisse werden den Franzis
kanerguardian Nikolaus Ferber in IVlarburg veranlal3t 
haben, bei dem Landgrafen die Interessen der a!ten Lehre 
mundlich und schriftHch zu vertreten. Der Brief, den er 
am 10. J anuar 1525 aus Marburg an l'hi lipp richtete '), 
la..16t erkennen, daB sehr lebhafte Verhandlungen zwischen 
beiden stattgefunden haben und zwar sicher doch vcr der 
Mitte des Jahres 1524. Ferber bezieht si ch auf baufige 
mundliche und schriftliche Versprechungen des Land
grafen, "sich zu halten in diser zeit nach dem alten lob
lichen chri stlichen brauch mit dem gotsdienst", und auf 
seinen Befehl an die Geistlichen, ,.sich zu halten nach irer 
re gel, statu ten etc.", er zieht Schreiben Philipps an des 
Inhalts ,.die gaistlichen sollen pleiben bei iren gelubden 
tlnd die prediger sollen predigen also, c1as gotlicher und 
weltlicher oberkait gehorsam gehalten werde", llnd beruft 
sich auf urkundliche Versprechungen, "man wol den geist. 
1i che n ire freiheit halten, wo sie sich wol halten". eoch· 

• 
taus und das Provinzialkapitcl der Observanten hatten, so 
fugt Ferber hinzu, c1ie Gesinnung des Landgrafen bei dem 
papstlichen Legaten hoch gepriesen, der Ruhm seines 
loblichen Verhaltens sei bis nach Rom, ja bis nach Spa
nien und England gedrullgen. 

Es ist nicht ohne Interesse, hi er auf einen ErlaB des 
Landgrafen hinzuweisen, den er am 6. Marz 1524 an Bal
thasar Schrautenbach gerichtet hat 3) und cler diesem auf
gibt, damr Sorge zu tragen, d al3 die Priester und Sanger 
in der SchloBkapelle zu Kassel .,aHe ampt treulich und 
,"\rleimich alw eg zu reehter gewonliche zeit halten, besingen 
iUnd belesen und ke incr jedesmal daraus oder davon pleib". 
1eh mOchte vermuten, daJD auch diese aus fi1arburg er· 
l assene VcrfOgung ebenso \Vie die durch Ferber zitierten 

I) Vgl. die ohige Abhandlung von Dersclt. 
t) Gleicbzeiliger Druck mil Randbemerkungen nebs l der Antwort 

-des Lanrlgrafen Immenhausen l\Iiltwoch nach Felilzen (Jan. 18) und 
-e iner Entgegnung des hessischen "Kanzleidieners" Konrad Bimling. 

8J Ungedruckl im Staatsarch. l\Iarhurg, Kirchensachen. 
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Aeu13erungen auf dessen Einfl uB und Anregung zuruck
zufiihre n ist, aber es ist bemerkenswert, daB trotz dei 
entschieden konservativen T e nd enz, die sich hier \Vie dort 
ausspricht, jedes verurteilende W ort gegen die Anhanger 
und Verbreiter der neuen Lehre vermieden wird. U nd 
wenn Ferber am Eingange sein es Briefes di e l\tIahnung 
ausspricht, der La ndg raf m6ge sein Schreiben in eigner 
Person "lesen u nd ersuchen", ehe es anrlere n Leuten in 
die H ande komme, "die vi lleicht lIote haben, das ich e._ 
gnad so v ii ermanung tue", und verhinde rn wUrde n, da3, 
es dem Landgrafen zugestellt werde, so zeigen diese Be
furchtunge n, da13 Ferber den Gesinl1ungswechseJ nicht zum 
wenigstens dem EinfluJ3 der U mgebung des Landgrafen zu-
sehrieb. 

' iVir \Vissen nicht, wa nn l\l a nner wie Schrautenbach, 
und Feige oder der in der nachsten dienstli chen Beziehung· 
2U dcm L an dg ra fe n s tehe nde K a mmersekretar Eberhard' 
R uell , cler sp Jter selbst literarisch fUr die evangelische 
Lehre einlrat I), s ich der P artei L uthers zuwanclten; h a ben 
sie tatsachlich e ine n bestimm endcn EinAuB auf Philipp 
a usiiben konnen, so zogerte dieser jedenfaJls nicht, si ch 
selbst nieht nur cien 1nhalt der Sehriften Luthers und 
:l\1elanchthons, \Vie Ferber hervorhebt, sonde rn a uch die' 
Bibel so zu eigen zu machen , daM · er in allen Streitfragen, 
mitsprechen und al1ch mit der F eel er die evange lisch e Sache
verfeehten k onnte. In der zweiten H alfte des J ahres 1624-
wl1rde in ganz H essen den evangelischen Predigern freie 
Bahn gelassen, gegen Ende des J ahres in K asse1 deutsehe 
lVlesse gehalten und das Abenclm al in b eiderlei Gestalt 
ausgetei ll. ') 

Es ist fUr die Beurteilun g des L andgra fe n auJler
orde ntlich lehrreich zu beobachten, we1che praktischen 
Schlul3folgerunge n er a us der endgil tig gewonl1enen neuen 
Erkenntni s fur sich 109, Sein Amt, \Vie er es a uffaBte, 
legte ihm die Ptli cht auf, nicht nur der von ihm ver
tretenen Sache den notigen politischen Rockhalt zu ge
wahren , sendern auch die neu geschaffene Lage zum beste n 
seines Landes l1utzbar zu machen ; sein praktischer Ve r
stand sagte ihm, daB mi t ""orten und mit der Feder der 
Zwiespa1t der 1vl einungen auf die Dauer ni cht durchge ~ 
kampft werden konn e; sein Tempe ra ment gebot ihm ni cht 

1) Friede118burg, Del' Heichstag zu Speye l' 1526 S. :167 Anm. L 
i) Vg!. den oben (5. 213 Anm. 2) e rwahnten Brief Nikolaus Ferbers_ 



• 

216 

la nge zu feiern und jeden gllnstigen Augenblick zu b e
nutzen , So war er cs, cler die Anhanger der neuen L ehre 
auf die Bahn ein er aktiven Politik zu brin gen wugtc, der 
dem Dessaller BUndnis katholische r FOrsten das Gotha
T orgauische 13i.indnis gegenuberstellte und der nun auf 
das e ifrigste bemuht war, dieses BCtndnis weiter auszu
bauen. ' ) I-l atten ihn die Ueberredungskilnste seines 
Schwiegervaters nicht von der einm al gewon nen en reli · 
g iose n Ueberzeugung abwendig machen kbnnen, so lenkte n 
ihn auch nicht di e E rmah nungen der besorgten Refor
matoren von seinen politischen Zielen ab. 

Der Speyre r R eichstag des J ahres 1526 ist ein Mark
stein, \Vie fUr die Gesc.hichte des R cformation szeitalters 
uberhaupt, so namentlich Ctllch flir die hessische Politik 
jener Zeit, un d nicht allein fOr rlie innerc Entwicklung der 
evangelisch ell Bewegung in H essel1. Im J ahrc 1519 war 
der Ei ntritt des Landgrafen in den Schwabischen Bund 
das IVlittel gewesen, sich vor dem Ueberfa ll Sickingens 
sicher Zl1 stellen . ') I n der F olgezeit hat Philipp das Bundes
verha ltnis, das ihm nUT PRi chten a llferl egte, stets Histig 
e mpfund e tl) die }\I[ahnllngen llm Zahlung seiner Bundes
beitrage horten nicht auf. Beinahe unertragli ch aber wurde 
das Verha ltnis mit sei nem U ebertritt auf die evangelisch e 
Seite, denn cler Schwabische Bu nd stand der Reformation 
entschieden fei nd lich gegeni.iber. Dazu ka m das nie unter
brochene frellndschaftliche Verhaltnis des Landgrafen zu 
Ulrich von W i.i r ttemberg. D ie Gegensatze konnten nicht 
grol3er sein uncl sie tlluf3ten si ch 110ch verscharfen du rch 
die Bemuhungen der Evangelischen, die oberdeutschen 
SWdte auf ihre Seite zu ziehen "Vas clie Kapitalkraft der 
g rolilen SWclte bedeutete. hatte Philipp a ls Mitglied des 
S chwabischen Bundes k en nen gelernt ; er war es auch 
vor alien, cler die Stadte in das Torgauer Bunclnis Zll 
bringen bemuht wa r. lielang- cler Pla n und konnte er selbst 
sein unhaltbar gewordenes Verhaltnis zu m Schwabischen 
Bunde 16sen , so wa r dieser so gut wie gesprengt. 

Offenhar g ingen seine Bemuhunge n dahill, und eben 
a uf dem Speyrer R eichstage hOren wir Zllm ersten .rvlaie 
v on seiner A bsicht. [lUS dem Bunde a llszutreten. Er ver
h a nd elte mit K urpt~\lz, Bayern, .Mainz, WOrzburg und dem 
Stadten Nilrnberg. Au gsburg und Ulm, di e ihm auch die 

I) Vg!. hauptsachlich Fn·edensburg, der Reichslag zu Speyer 1526 
S. 62 IT. S. 107 IT. 

2) Vg!. oben S. 192. 
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U nterstil tzung seiner Absicht zusagten l ) Bezeichnend ist, 
daB in S peyer a uch der vertriebene H erzog- U lrich seine 
J{ lagen vorbrachte, wol nicht ohn e Wissen und Un ter
stUtzung des La ndgrafen, cler eben von dieser Zeit an 
den F reund in seinem Lande beherberg te, wie er dessen 
In teresse bei allen sein en politische n E rwagun gen un d 
Schritten mit in Betraeht zog, d er sieh aber umgekehrt 
auch ni eht vor d er Einsicht verseh loB, welche n Vorteil 
d ie ZurOekfOhrung des Geachteten der Saehe des Evan
geliums b ringen wOrde. ') 

Naeh Beendigung des R eichstages tra te n indessen 
diese politischen E rwagungen einigerma13en zu ruck hinter 
den g roBen A ufgaben, w elche die notwendige Ordnun g 
der kirchliehen Verhaitn isse H esscns in sieh schloB. Der 
S peyerer Abschied lieB seinem W ortla ute nach nicht den 
Territorialgewalten freie H and zu reformieren, aber er 
wurde doch so aufg-efaBt und, unter der G unst der allge
mein en politischen Lage, so geObt. ') Gerade Phil ipp, der 
noch am 18. Januar 1525 dem Franziskanerguardian gegen 
-o ber die freie P redigt u nd Lehre des Eva ngeliums unter 
den Ballern ve rtreten hatte .1), wurde durch die Erfah 
f ungen des Bauernkriegs aufs deutl ichste darauf hinge~ 
w iesen, daRt mit dem H insink en der alten k irchlichen E in
richtungen auch diejenigen zu zer fa llen drohten, die fU r 
den A uf bau der neuen I{i rche unentbehrlich waren. 5) 

H ier mu~te die landesherrliche Gewalt, die einzige, die 
Autori tat un d die M ittel zur DurchfOhrung besa13, ein
schreiten. 

Es ist bemerkenswert, wie P hil ipp, dem man in poli
tischen Dingen gewil3 nicht Mangel an E ntschluBfahigkeit 
vorwerfen kan n, fast zogernd die Schritte tat, die sei ner 
A nsicht nach nicht eigentlich seines Amtes waren und die 
doch getan werde n mu fDten. F reilich , nachdem er die Not
wendigkeit erkannt hatte, zauderte er auch nicht, wenig
stens die vorberei tenden iVl a13regeln zu treffen, u rn "sein en 
I-lessen zu helfen"; aber w ie beh utsam ging e r vor warts 

1) Bu ndesral Wilhe.lm v. StafTel an Philipp 1527 Jan . 15. Pal. 
At'chiv NI'. 152. Fn'edensburg a . a. O. S. 310, hat diesen Bes trebungen 
des LandO'ra fe n zu geringc Bedeu tu ng beigelegt. 

2) fVille, Philipp del' Gl'o6mOtige und die Restitution Ul richs van 
Wilrttemberg S. 22. . 

8) P'rieciensbu.rg a. a. O. S. 484 ff. Miillel' Kirchengeschichte 11 338. 
40 ) Vi!l. d ie oben S. 213 Anm. 2 angezogene Druckschrift. 
6) MiiUer, Kirchengeschichte IJ S. 339. 
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auf diesem ihm unbekannten Vvege, den doch auch Luther 
und die Seinigen nur zaghaft betreten hatten ! 

Die allgemeinen Ziele und die H auptpunkte des 
P lanes mogen schon in Speyer festgestellt worden sein. 
I-Her hatte de r Landgraf Franz Lambert van Avignon 
kennen gelernt nnd in seine Dienste genommen. \/Vol 
schon dort hatte er ihn mit der Abfassung der Thesen 
beauftragt, die spat er in l-lomberg als Grundlage d er V er
handlu ngen dienten. A ls Philipp am 21. August ') den 
Reichstag verlieB, nahm er hochst wahrscheinlich den 
T heologen mit si ch nach Cassel, wo er ihm urn Michaelis 
im Dominikanerkloster Wohnung anwies. 2) 

Ob auch das anony me Gutachten, welches K. Kohler 
in der Zeitschrift fur historisch e Theologie (Bd. 37 S. 223) 
veroffentlicht hat, auf dem Speyerer Reichstage e ntstande n 
ist, mag dahin gestellt seio. Bei der ungewissen Her
kunft dieses Schriftstucks crscheint es noch kein eswegs 
sicher, da13 es fUr Landgraf Philipp und nicht etwa fur 
einen anderen Fursten abgefalDt ist. J edenfalls \var das 
nachste Bestrcben des Lancl g rafen darauf geri.chtet. si ch 
S0 g rundli ch als moglich zu informieren j llnd wahrend er 
die Vorbereitungen trat: urn auf einem L andtage noch 
·ein mal die verschiedenen l\/fein ungen zum W orte kommen 
ZlI lassen, holte er sic.h Berichte uncI Glltachten von den 
Stellen ein , die, wie sich zeigen wirc1, ftir ihn in jener Zeit 
autoritative Bedeutung in kirchlichen Fragen hatte n, nam
lich von den \Vittenberger Reformatoren und dem Kur
ftirsten von Sachsen. 

Bei der \ Vichtigkeit dieses V erhiiltnisses fUr das 
Verstandn is de r schlie13lich von Philipp getroffenen MaB
regeln ist es erforderli ch, etwas naher auf diese Dinge e in
zugehe n, zumal auch einige bisher unveroffentlichte und 
nicht unwichtige Quellenstucke dazu an regen, eine ge
na uere chrono]ogisch e Fixierllng des leider unclatierten 
unci It.ickenhaften Briefwechsels Phil1pps mit den Reforma
torell zu versuchen. 1ch gehe, urn dies gleich vorwegzu
nehmelJ, davon allS, da13 die Nachrichtl die rVlelanchthon 
am 7. September 1526 an Camerarills schickte. daB nam
lich der Land g raf die Grundung einer Schule beabsichtige 3), 

.auf d en undatierten Brief Philipps an Luther und Melanch-

1) F'riedensburg a. a. O. S. 4-60. 
2) Vogteirechnllng des Kal'meliterklosters im Staalsarch. Marburg. 
3) Corpus Heformatorllm 1. S. 817. 

, 
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thol1 zuruckgeht, den man aus anderen Grunden et\va in 
den Septem ber 1526 gesetzt hat. ') Dort namlieh sprieht 
der La ndgraf bereits den Gedanken allS, mit Hilfe der 
J(losterguter "ein paedagog oder ein schu l von mans- od er 
frawenpersonen" zu grlinden. Ferner halte ieh die gleich 
zu erwahnendc Anfrage des Landgrafen bei Kurftirst J o
hann, welche dieser am 8. Oktober beant\vortete, fUr eine 
Folge der Verhandlungen, die Philipp liber denselben 
Punkt mit den Reformatoren gefGhrt halte und die eben 
mit jenem undatierten Schreiben des Landgrafen beganncn. 
H iernach laCt sieh das Vorgehen Philipps in folgender 
\N cise darstellen. 

Es warcn vornehmlich drei Aufgaben, die zu 16se n 
waren: 1. die Ord nllng der gottesd ienstlichen Handl ungen,. 
2. die Neueinrichtung der kirchlichen Vcrmogen und, da
mit in engster Verbindung stehend, 3. die Reformierul1g 
d es prarr-, Arl11el1- und Schulwesens. Unmittelbar nach 
elem Verlasscn des Speyrer R e ichstagcs, vielleicht soga r 
noch aus Speycr selb~t, wandte sich der Landgraf an die 
h ciden vVlttcnberger Reformatoren uncI hohe ihren Rat 
(iber zwei Punktc ein: (iber die Reform des Pfarn\'esens 
unci i.'lber Messe und Zeremonien. Jenc anl\vortete n gcgen 
Ende August in zwei verschiedenen Schreiben, in cinem 
llicht erhaltenen gemeinsamell Gutachten, von dcm wir 
aus der Anwort des Landgrafen nur so viel wisscn, daI3 
darin empfohlen wurde, zwiespaltige Prediger nicht zu 
leiden, uncI in einem VOll Melanchthon allein verfaBten 
late inisehen Gutaehten (iber die zweite Frage (Corp. Ref. I 
S. SI8). 

Das Schreiben l\1elanchth ons zeigt, 111it welcher Be
sorgnis man in 'Wittenberg auf den Landgrafen blickte, 
von dem man offenbar nicht nur ein libereiltes Zufahren 
mit dem Schwerte, sondern auch ein hastiges Vorgehen 
in kirchliche n Dillgen befOrchtete. IVIall hielt es fOr nOtig, 
nach beicIen Richtungen hin die g rof3te Vorsicht dri ngend 
anzuempfeh len. Daf3 diese Bellrteilllng unberechtigt war, 
dafOr lieferte der Landgraf sch on in cler nachsten Zeit den 
Beweis. lwar dic IVIah nung zlIm au13eren Frieden be
antwortete er mit dem Hinweis darauf, d an seine Pflichten 
al::. Fflrst ihm den Schutz sciner Untertancn auferlegtcn 
und mit einer Gegenfrage. die in spatercn J ahren die Rc
formatoren noch lebhaft beschaftigen sollte, namlich \Vie 

I) Enders, Luthers BrieCwechsel V S. 398 Anm. 1. 
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er si ch denn elem I{aiser gegenube r zu verhalten ha be. 
wenn dieser seinen Unterta nen das Evangeliu m nehmen 
wolle ? Aber im ftbrigen handelte er ganz im S inne 
1I1elanchthons und Luthers. 

Ein€ weitere Frage a n Melan chthon hinsichtlich clef 
lI fesse - c1as Schreiben ist wol um den 3. oder 4. Sep
tem ber abgefa Bt 1) - hatte jedenfalls eine zweite A ntwort 
zur F olge, die rnit elem Schreiben a n Camerari us vom 
7. September (Corp. Ref. Nr. 817) ungefahr gleichzeitig 
ge wesen sein mufD. 

Als das R esultat dieses Briefwechsels ist e in ErlaB 
des La nc1 grafen an die hessischen Aemter anzusehen, der 
ZlI charak ter istisch fu r das dama li ge Stadium clef refor
matorischen Bewegung in H essen ist, als daJ3 ich ihn hier 
nicht in sein e m \¥ortlaute mitteilen soUte. D as Icicle r UIl 

datierte Stuck ist als Nachschrift lU ein em nich t erha l
tenen Schreiben an Stadt und Amt W etter erhalten; man 
darf es aus de n angefuhrten Grunden in die M itte des 
September setze n. "Nachdem wir auch vermirken, wie in 
unserm furstentu mb und la nden mancherlei weise die cere
monien in den pharre n verender t, abgetan und gehalten 
werden, lasse n wir uns dasselb, d\\'eil es zum teil dem 
war t gotts zuwider, auch an christlich er e inigkait etwas 
zerstorlich ist, nit a lso gefallen. Es sein abe r auch vi I 
schedlich misprauch, die zu verbessern , Noch d erhalben 
dunkt uns geschickter sein, das es da m it uff ein weis und 
mas gehalten un d nit eine m iden nach seinem haubt zu 
geperen vergonnet w erde, doch nit das wir das alte, wie 
cs mit mett e n und andern horis canonicis h erkomme n ist, 
in einiche wege abtun, sinder so das imant a lso gefilt, def 
mag eS a lso pleiben lassen, doch das van Crista geburlich 
psall irt werde. Darumb ist unser mainu ng, bei ellch im 
ampte a ll enthalben zu verkundigen, das ein ider der in 
sein e r pha r einich mangel het, wie die cristlichen mefO und 
ceremonien zu halten sein sollen, das derselb bei unsern 
pharhern und predigern zu Cassel das erlernen moge, die 
werden einen ide n davon gutlich unterrichten1 dalll it es 

I) Dns Schrei ben ist Librigens keineswegs ein 1I0riginalbrief;( 
Philipps, \Vie Ronnuei Bll. V S, l:i6G a nn imml, sondern ei ne Abschrifl 
des Kamme l'sekreliirs Ebcrhard Hllell. Es behnll allel'dings seinen orig;' 
nalen \Vert, den n cs ist mit Sicherheit anzunehmen, dni3 die Vorlage eine 
ohne vOl'nus~egnngenes l\onzepl abj!efaJ3tt: eigenh~indi~e Niederschrift 
des Lnndgrafe n wa r, die VOt' ihrel' Absendung an Luthel' und Mela nch
thon kopiell wurde. 

• 

-
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ei ntrechtiglich gehalten und das alte so cristlich und gut 
ist, nit verworfen werde. Tun wir uns also versehen". 

Der merkwlirdige E rl a13 zeigt aufs deutlichste, wie 
Philipp ganz im Sinne der Wittenberger ein mogliehst 
k onservatives V erfahren gegenUber den alten Brauchen 
beizubehalten bestrebt war, ohne doeh clie Notwendigk eit 
der Abstcllung von Mililbrauehen und U ngleichm alilig keiten 
ganzlich zu verleugn en. Es iSl nicht ausgeschlossen, daB 
die uns unbekannte zweite A uskunft aus Wittenberg sich 
dem lnh. lt der Verfugnng 110ch mehr genahert hat, wie 
denn das t atsachliehe Verhalten Luthers selbst. der um 
Neujahr 1526 seine "Dentsehe Messe ul1d Ordnung des 
Gottesdi enstes" herausgegeben hatte, durchaus der hier 
sich aulDernden Tendenz entsprach. 

In . dem Briefe an die beiden R eformatoren hatte der 
Landgraf auch sein e Ansichten uber die Verwendung der 
J<l ostergUter \Vie uberhaupt uber das den alten kirchliche n 
Gcnossenschaften gegenuber ei nzuhaltende Verfahren ent
wickelt. WeT in den J{1 6stern bleiben wolle, die, meinte 
e r, 5011e man darinnen lassen und ihn en U nterhalt geben 
unter der Bedin gu ng, die "gottloseJl Ceremonien" nicht 
offentlich zu halten; die herausgehen wollten, soll e man 
ebenfalls versorgcn; ein vom Landesherrn und den Standen 
eingesetzter Vogt soli die bkon omische V erwaltung ftihren 
und den Ueberschu l6 in einen Kasten legen, dessen Inhalt 
in Zeiten der Not verwandt werd en 5011 , um di e arme 
Bevolkerung von der Schatzu ng freizuhalten. Die Ver
wendung 5011 nur mit Verwil li gung der Landstande ge
;schehen kon nen. Auch eine Schule od er Padagagium 5011 
van den l{lostergtitern eingerichtet llnd unterhalten wer
<len . M it Rueksieht au f die bevorstehende Landessynorle 
fragt er zugleich an, wie er sich gegentiber den 1vfonchen 
und den Klerikern verhalten soll e, die ihm und seinen 
A mtleuten nicht .,ZU recht stehen" oder sich in keine Dis
putation einl assen wollten. 

\ Velche A ntwort Luther und Melanchthon auf diese 
A nfragcn gegeben haben . wissen wir ni cht. Sovicl jst 
s icher. daJ3 der Land graf si ch veranlalOt sab, auch bei dem 
Kurfursten Jahann van Sachsen anzufragen, wie man es 
d art mit den K16stern. Deutschen Hausern, K.alanden und 
sonstigen Bruderschaften halte und wie nach der A nsicht 
<les Kurflirsten "soleh Got mbfell ig c1 0sterleben und wandel 
in besserunge zu bring-en sein mochten". N icht uJlwahr
scheinlich ist es, dalil Luther selbst den Landgrafen auf 
di esen W eg gewiesen hat. 
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Die unterm 8. Oktober (Montags nach Francisci) aus 
vVeimar erteilte Antwort des Kurftirsten nimmt unser be
sonderes Interesse in Anspruch, nicht nur weil sie die 
sachsischen Ansichten und Absichten uber diesen Punkt 
kurz und klar zusammenfa13t, sondern auch weil sie uns 
abermals erkennen lai6t, welchen Einflu.B gerade die Ver
haltnisse Sachsens auf den Fortgang der hessischen Re
format ion ausgeObt haben. Das Schreiben 1) sei d aher im 
Folgenden im Auszuge wiedergegeoen. 

Der KurfOrst spricht zunachst van den Genossen
schaften, die, zu humanen Zwecken gegrundet, zugleich 
"den einzelnen in ein besonderes Verhaltnis zu eine m 
Heiligen setzten und ihm Anteil an den guten vVerken. 
der anderen Bruder \Vie der monchischen Gemeinschaft 
geben, an die man sich angeschlos~en hatte",2) J ohann 
cler Bestandige teilt dem Landgrafen mit, "das sichs cler 
brude r schaften . calenden, jargezeiten halben,. 
ader was derselbigen stiftllngen mehr gewest, in llflserm 
furstentllm b also zllgetragen hat, das die prediger und rete 
der stete mit zlltun llnser ambtlellt und schosser, so jedes 
orts gewest, wan sie aus vorkllndigllng des gotl ichen 
worts angezaigter stiftllngen, brllderschaften ungrund und 
grell l vormarkt, dieselben abegetan, nidergeleget und das. 
einkomen, so darzu gestieft lInd gewiedembt gewest, zu 
notturft und un t e r h a It u n g de r p far r ne r , pr e ~ 
dig- e run d k ire hen din e r, )\'0 die pfarn sunst mit 
gewissen glitern ader einkornen nicht ge\viedemht ge~ 
west, sunder iren enthalt nu r von opfern, begrebnussen 
und andern ungeverlichen zugengen gehabt, und die uber
mal3 in einen gem e i n en k as ten, den man fast in 
allen unsern stetten und ft ecken aufgericht, zu notturft, 
hulf und unterhaltung hausarmer leut, domit diesel ben nit 
von haus zu haus wider christliche ordnung dorfen betlen 
gehen, geordent haben". Es habe zwar nicht an \ 'Vider
stand. namentlich infolge des Einspruchs de,.. Erben der 
Stifler, gefehlt; diose hatten die Stiltungsk apitalien zuruck
gefordert, aber dem sei nicht Folge gegeben worden. 

Sein Verfahren gegenuber den Klbstern schildert der 
K urfiirst folgendermal3 en: "M.it den cl 0 s t ern u n cl 
closte rp e rs onen halten wirs also:\Nelche raufder 
begern, sie seint mannes- oder weibspersonen, den lasserl 

1) Im Marburger Slaatsarchive, Abt. Sachsen, ernest. Linie. 
t) J.lliiller, Kirchengeschichte II S, 163. 

• 



1.vir von der c10ster einkomen e in gebllrl iche und zimliche 
a bfertigung rai che n, schaffen auch, das s ie uff hantwerk 
und zllnfte,- dergleichen zu burger und burgerin, wiewol 
deshalben auch mancherlei zu verhinderllng furgewant ist 
worden, mussen aufgenomen werden. Denen aber, so 
alters ader andere gebrechligkeit halben zu der welt nit 
geschickt ader gneigt, die haben w ir a n f'tzliche orter ver
ordent) do sie mit essen, trinken, klaidungen und andere 
notturft vorsorgt werden und das gotlich wort predigen 
hOfen . Da a uch an uns gelangt wirdet, das in den c10stern 
etwo viI person en sein, die da be girt und neigung habe n, 
das gotl iche w ort zu horen und doch von forcht \vegen, 
die sie der obern h alben tragen mussen, sich des nit 
dorfen vermerken lassen, denen auch beschwerlich sein 
wolt, ir closterleben ehr, den sie desselbigen ungrunds 
durch die predig und verkundigung gots warts bericht 
und also aus freiheit und ung lallben zu verlassen, ordnen 
wir in diesel be closter , obs wol den obern und den alten 
nit gefellig, vorstendig from und gelert prediger, inen 
offen tlich in iren kirchen das gotlich wort verkundigen; 
schaffen auch und lassen das ei nsehe n haben, [das] den
selben person en nit gewert werd, so1ch prediger [Zl1] 
horen, lassen a uch, da wirs mit ichte und ane bes[ werl1]ng 
tun konnen, die c e r e m 0 n i en, so gotlos und w[ide]r 
das wort sein , niderlegen, das das evangelion, wie sie oft 
gern teten, dadurch nit geschm ehet und gelestert werde." 

In ,vie weit diese Mitteilungen auf das endgiltige 
Reformatiol1sprogramm des Landgrafen eingewirkt h aben) 
darauf wird spater h inzuweisen sein. Soviel H'i.f3t das Ver
.halten Philipps seit dem Speyerer Reichstage erkennen, 
·daM er k eineswegs die Dinge zu uberstiirzen geneigt war. 

Auch die Versammlung, die am 20. Oktober in Hom 
berg zusamm entrat, hatte) daran k ann nicht gezweifelt 
werden, fOr den Landgrafen ledig lich ein e informatorische 
Bedeutung. D er K.anzler F eige hat dies in seiner ein
leitenden Rede scharf betont und auch im La ufe der Ver
handlungen nachdrOcklich darauf hingewiesen. D em en t
sprach auch das ganze Verhalten des Landgrafen. Der 
Mann, der mit Begeisterun g und Lebhaftigkeit seine reli
giose Ueberzeugung gegenuber der eigenen l\1utter und 
d em Schwiegervater verteidigt hatte, trat in H omberg 
k ein en Augenblick aus der objektiven Ruhe heraus, d ie 

..seine Stellun g als Landesflirst und der vorgezeichnete 
Plim erforderten. 
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A ber der H omberger T ag bedeutet doch g leich zeitig 
auch de n Abschlufl der vorbereitenden M al6regeln. Nach 
der feierlichen Versammlu ng, mochte deren R.esultat sein 
welches cs woll te, durfte das Land T aten erwartell , die 
der h errsche nden Unsicherheit ein Ende machten. vVir 
wissen, daJD var Schlu.f3 der Synode den T eiln ehm er n die 
Zustellung einer Kirchenordnu ng versprochen wu rde I) u nd 
da13 eine Kommission zllsamrnentrat, die deren ' iV ortlaut 
formulieren soUte. ') 

Auf den Verlauf der Synode und auf die Kirchen
ordnung k ann hier nicht naher eingegangen werden, da 
die notwendige Vorbedingung, ei ne genaue quelIenkritische 
Untersllchun g von Lauzes Biographi e, auflerhalb des Rah
mens dieser S~izze licgt. Soviel scheint auch eine fluch
tigere Prufung zu ergeben, da13 Lauze nicht d ie "Akten 
der Synode", weIche L ambert van Avignon in seiner 
"cpistola ad Colonienses" erwahnt, vor sich gehabt h at, 
sondern da.0 eben jene Veroffentlichung Lamberts, die 
Lauze selbst zitiert (S. 138), seine einzige QueUe gewesen 
ist. Es ist auch fu r die uns hi er vor allem interessiere nde 
Beurteilung Pbilipps und seiner reform ierenden Tatigkeit 
von geringerer Bedeutung festzllstellen, wie na b od er \V ie 
fe rn die Homberger Kirche nordnllng den Anschallungen 
Luthers steht B), da sie nicht im Namen des Landgrafen 
verfallt und bekanntlich niemals in Geltung getreten ist. 

Se1bstversUindlich ist, da1i3 der Entwurf auch vom rein 
historischen Standpunkte aus ein e gewisse Bedeutung bean
spruchen k ann, da einige A r tikel, wie z. B. die Forderung 
der Grundung einer Universitat in Ma rburg, sic her nicht 
obne die Zustimmung Philipps aufgenomm en worden sind, 
und es mu.f6 deshalb hier auch ei11e Frage erortert werden, 
die fur den weiteren Zusammen hang der Ereign isse von 
Wichtig keit ist, namlich die nach dem mutm a.f6lichen Zeit
punkt der Abfassung. Heppe in sein er Kirchengeschichte 

,) Dies wil'd sowol durch die einleitenden Warte del'Visilalians
Ql'dnung vam 9. Juni 1527 (Ki:ihler a. a. O. S. 244) als du rch einen 
Eintrag in dem Ratspratokoll del' Sladt ~'1arblll'g (Kolbe a. a. O. S. 56) 
herichle t. 

2) Lamberls epislola ad Colanienses, Orie;inaldruck, angeschlossen 
an seine "Paradoxa", fo!. 52v: Conclusa igi tur fui l venerabilis synodus 
electis prius nonnulli s, qui ex verbo domini defini l'ent, que in universis 
Hessorum ecclesi is reformanda erant. 

,ll) Vgl. ti?er die Homberger ~.Y':l0d~. im Allgemei!1en de~ Artik~l 
VQn C. M'trbt In del' Realencyklopadle fu r protestanllsche 1 heologle 
.0. Kirche S. 288 fT. u lld die dort angefiihrte Literatur. 

-
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(I S. 154) halt den 20. Oktober , der als Zeitpunkt der Sy
node in der Ueberschrift der Reformationsordnung ge
nannt ist, fur das Datum der Abfassung. Nach ihm hat 
Lambert den Entwurf vorbereitet, der am Tage vcr dem 
Beginn der eigenllichen Verhandluogen "ven dem Land
grafen mit den 1< losteroberen beraten und festgestell t 
wu rde". Diese wa ren namlich auf den 19. Oktober ge
laden, wiihrend das allgemeine Ausschreiben den 20. Ok
tober aJs E rscheinungstermin nennt. 1) Heppes Auffassung 
ist ohne Zweifel unrichtig, da eine Versammlung der 
"Klosteroberen", die er ubrigens auf derselben Seite 
in eine "Conferenz c1er hbhere n Geistlichen" umwandelt, 
sicherlich nicht mit c1er Beralling einer Reformationsord
nung befaJ1t worden ist und einen so1chen "Haufrll Ge
setze", wie Luther sagtc, auch nicht an einem Tage er
ledigt haben kanp. Hinzu kommt, daB der Landgraf erst 
gegen Endc Dezember die Ordnung zur l.Iegutachtung 
nach Wittenberg schicktc. 2) Es ist aul3erst ul1wahrschein
lich , clan er sQlange gewartet haben soIlte. wen n er auf 
den Rat Luthers W ert legte. Aufierdem kennen wir, wie 
erwa.hl1t. die allsdrllck li che Mittei lung Lamberts, daB Einige 
in der Versammlung gewahlt w arden scien, "qui ex verba 
Dei definirent, quae in universis Hessorum ecclesiis refor
mallela erant". DaB Lame (S. 138) diese W orte nicht auf 
die Kirchen ordnung bezieht, sondern - merk\\'iirdig ge
nug - auf die AlIgsburger Konfession , beweist nur, daB 
er sic libcrhaupt nicht gekannt hat. Und daB Lambert 
in so al lgemeinen \ ,Vorten auf sic hinweist, erkl art sich 
hinreichend aus der Tatsache, daB zur Zeit, als er seinen 
Brief a n die Koln er schrieb (16. Februar 1627), del' Ent
wurf bereits alle praktische Bedeutung verlor€:11 hatte. 
Die Ueberschrift unel das gewahlte Datum der "Refor
matio" kann sehr \\'01 auf die Absicht oder doch auf den 
Anspruch zuruckgefuhrt werden, die IVleinung deT Ver
sammlung in H omberg wiederzugeben. 

DeT weitere Ver lallf cler reformierend en Tatigkeit 
Philipps stellt sich nUll, wenn wi r die sparlichen Nach
richten zusammen halten , die uns Zllr Verfiigung stehen, 
folgendermaBen dar. Die Kommission, in der offenbar 
der Verfasser der H omberger Thesen, Franz Lambert 
\'on Avignon, die H auptrolle spielte, begann als-

--
I) Heppe, Kirchengeschichte S. 150. 
t) Die Antwort Lulhers ist vom 7. Januar J527 ( Enders VI f1). 
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bald ihre Arbeiten und beendete sie gegen l\Iitte De
zember. Als del' Landgraf den Entwurf in I-Ianden hatte, 
machte er den Zeitpunkt fUr gekommen erachten, auf 
Grund der darin festgestellten Gesichtspunkte mit der end 
giltigen Reformation zu beginnen. Diese Absicht wird, 
wenn ich nicht irre, dUTch einen allgemeinen ErlaRt ge
kennzeichnet, den der Landgraf nach einem Entwurf des 
ICanzlers F eige an alle Aemter und SUidte Hessens und 
der Grafschaft Katzenelnbogen richtete und der folgenden 
Wortlaut hat '): 

"Nachdem diser zeit i111 Yolk, das christlichen namen 
hat, manche rlei irrung und misverstand eingefallen 5eill 
unsern heiligen glauben und religion belangend, darunter 
ctliche viI dem wort gats allerlei puncta und ceremonien 
zuwider halten, daraus irenthalben g-roBer irrung und be
schwerung und der selen verterbnlls zu besorgen, wan 
nu der almechtig got c1l1rch uns armen sunder hie uff erd
reich gebeten und angerufen sein wil, so ist vor christlich 
und gut angeseen, daB in allen kirchen, darin das wort 
gots gelert, gehalten und gegleubt wirdet, ernstlich zu got 
gebeten und angehalten werden solI, daB sein gotliche 
al mechtigkeit uns armen sundern hie uf erd reich di gnad 
verleihen und seinen heiligen geist senden wolle, der uns 
in rechte warhaftige erkentnus seines gotlichen namens 
und worts furen, einerlei glauben, tauf, sacramenta und 
verstand. wie sie dan allch an inen selbst nicht dan oiner-
1ei sein, leren und unser, auch unser widerwertigen herz 
dahin rich ten wolle, das wir nach seinem gotlichen willen 
in zcitlichem frid eintrechtlichen leben mogen. Demnach 
so befelen wir uch, ir wallet allenthalben im ampt in allen 
pfarren befelen und schaffen, daD die prediger das volk 
vleij)ig und ernstlich ermanen, zu got zu rufen und durch 
seinen licben son Jesum Christum ullsern hern und selig
macher zu bitten, die dinge also gnediglich zu verleihen". 

Dieser Erlall, der si ch mit dem oben (S. 2l9) mitge
teiltel1, in die Milte des September angesetzten zwar nahe 
beruhrt, aber doch einen wesentlichen Fortschritt andeutet, 
ist leider wieder undatiert. Seinem ganzen Inha lte nach 
gehbrt diese feierliche Anordnung ein es allgemeinen Ge
bets fur die zu erstrebende Einigkeit in Sachen des 
Glaubens und der Zeremonien in unsere Zeit, und es fehIt 
auch nicht an einem bestimmten Anhaltspunkte zur ge-

1) StaaLsarchiv Marburg, Kirchensachen. 
No F. BD. XXVIII. 15 
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n a ueren Dati erullg. Es ist eine ku rze Kotiz aus de m Rats
protok olle der Stadt Marburg '), won. ch der dortige Stadt
rat in seincr D onncrstagssitzung am 20. D ezemb er 1526 
den Beschlu B fallle : "Man sol die missive n unsers gne
digen hern ufm predigerstul verku ndigen lassen." 2) Man 
wird die Vermutung nicht fur allzukuhn h alten, daB mit 
d em bier erwclh nten Sendschreiben ebe n der oben wieder
g egebene ErlaH gemcint ist, dessen Abfassun gszeit s ich 
dadureh in die lIIittc des D ezember a n set zen laBt . D all 
h iern ach allch die F ertigstell ung d er I{irchenordnung 1111-
gefa hr zeitlich zu bestimmen ist, wu rde bereits a ng edeutet. 

Unmittelba r nach der Aussendun g d es E rlasses, die 
110ch von Kassel a us e rfolgte, g ing man ans Vverk, die in 
der Ordnu ng niedergelegten G edanken zu verwirkl iche n. 
A m 20. D ezember , also a n de mselbe n Tage, als der Marburger 
S tadtrat die Verlesllng des S e ndsehreibens von d er Kanzel 
beschlossen ha tte, lra fe n Balthasar Schraute nbach und 
}{a nzler J ohann F eige in Marb urg ei n 1i), und b ald darauf, 
zwischen \Veih nach ten und Neujahr, scheint a uch der Land 
g ra f seine H of ha lt llng dorthin verlegt Zll h ab en. ') 

Th1a rburg war dazu allserschen, d en Ausgangspunkt 
zu bildcn, von c1 em s ich die noue O rganisation uber das 
Land verbreite n sollte . Der g e wichtigs tc , a us verschi e
de ne n Beziehungen hergeleitete Grund fUr diese W ahl war 
d er, daB Marbllrg S itz des S a mthofgeriehts wa r. Als 'Vil
helm n. im Jahre 1500 sieh entsehloll, diesen obersten 
Geriehtshof fur sein dllreh die k at zenelnbogisehe Erbseh aft 
stark verg rofiertes L a nd nach dem V orbilde des R eichs
k amm erg erichts zu g r lin den, war es w ol hauptsachlich die 
g eog raphisch e Lage, die ihn vera nlaflte , d en Sitz gerade 
nach Marburg als in die ]\Iitte zwischen de n nordlichcn 
T eile n H esse ns und de n neu erworbenen B esitzunge n im 
S Uden zu verlcgen. Er hatte diese Liebli ngsschopfun g 

I) DeponierL im Staatsa rc hive zu l\1al'burg. 
') Vg!. Kolbe a. a.. O. S. 42. Wenn K. dorL sag t : :.desgleiche n 

faBle man am 20. Decem ber den Beschlu B, "das missive vom geliebten 
h en n (1)", ein di e Einfiihl'ung del' Reformation belrcfTcndes Sendschl'ei
ben des Landgrafen "ufm pl'ed igel's tul lf vel'kilnden zu lassen .. , so liegt 
del' AeuBenm~ ilber de n Inhalt des Sendsch reibens nur eine Vermll
lung zu Gl'unae. 

S) i\1arhllrge r Stadll'cchn ung 152HJ27) Ausgabe fli r geschenkten 
Wein. 

~ ) Am 24. Dezember 1526 schl'eib l del' Landgraf noch aus Spangen
berg (Slaatsarchiv Marburg Abt. Rietberg). am 1. Janllar l Tl27 aus ).1:\1'
bUl'g (Abt. WUrzburg). 
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in seinem Testament 1) dessen Vollstreckern besonders 
empfohlen und· bestimmt, dafj es lImit den geschicksten 
personen, die man darzu bekommen mag, besetzt und be 
stal t werc1e". W ar schon dadurch ein geistiger Mittel
punkt geschaffen) so lag es nahe, auch die Universitat hier
her zu verlegen. 

' Vir wissen ni c:ht, ob schon Philipps Vater, von dem 
erzahlt wird, dalCl er die GrDndung einer Universitat im 
Auge gehabt habe 2), lvlarburg hierfLir auserseheo hatte, aber 
was war natiirlicher, aIs da13 man die juristischen Gro13en, 
deren man fUr das Hofgericht bedurfte. auch fOr die U ni
versitat llutzbar machte. Schon okonomische Grunde 
sprachen dafur. Als die l10ch unbestimmten. auf die Grul1-
dung eines Padagogiums oder einer Schule gerichteten 
Plane, die der· Landgraf Anfang September Luther und 
Melanchthon gegenUber geauflert hatto, festore Gestalt an
zunehmen begannen, mufite sein Augenmerk auf Marburg 
fallen. So enthalt bereits die H omberger H ... ef'ormations
ordnung die Forderung einer UniversitatsgrUndung in Th1ar
burg in bestimmter Form. 

Aber l10ch in anderer Beziehung schei nt die Exis
tenz des Hofgerichts fUr die Wahl Marburgs als Ausgangs
punkt der Neuorganisation bestimmend gewesen zu sein. 
Die notwenc1ig mit dieser vcrbundene Umwalzung auch 
in vermogensrechtlicher Beziehung erforderte ein e sorg
faltige juristische Behandlung und es ist schr bezeichnend, 
daft bei den ersten Visitationsreisen zwei l'vIitglieder des 
Marburger I-Iofgerichts beteiligt . waren '), wie denn auch 
die erste Bei lage zeigt, daB der Landgraf fli r die Visita
tion en den "Rat der Richter!' in A nspruch nahm . 

. Auch fOr die Organisation der kirchlichen J urisdik
tion scheint man auf die J\1itwirkung der J uristen am Hof
gericht gerechnet zu haben, wenn auch cler Homberger 
Ordnungsentwurf die Ehesachen def weltlichen Gerichts
barkeit entziehen wollte. ' ) Dall Marburg auch als standiger 

1) Zulelzl gedrllckl von Olagau, Hess. Landtagsaklen I S.!l. 10 § 34. 
!) Vgl. Bommel, Gcschichte von lI essen III Anm. S. 119, Lauxe 

Leben Philipps S. 14.6. 
3) OLto Hund und Kraft Rnu. Auch bei der Einsetzung der 

Pfarl'er in Marburg a.m 2:1·. Mai J;)27 (Biicking. GeschichUiche Bilder 
aus Mal'bul'gs Vergangenheit S. D7, vg!. den Aufsalz von lluyskcns libel' 
die iUleslen MarbUl'ger Priidikanten in diesem 8ande) war ein 1Etglied 
des Hofgerichts, Dr .. Johann Emmerich, beteiiigt. 

4) Die Visitationsordnung vom 9. Juni 1527 zieht sie dagegen 
wieder vor die Rale. 

15* 

, 
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Ort des j~ihr1ichen Gcncralkonzils ausersehen war, hangt 
wol ebensosehr mit der zentra len Lage als mit der Uni
versitatsgrUndung Zllsammen. 

Ehe der Landgraf den Homberger Entwurf, wie er 
\vol beabsichtigte und in R omberg in Aussicht genom men 
hatto, cndgiltig besta.tig te, hielt er cs doch fUr n6tig1 noch 
einmal das Gutachten Luth ers einzuholen. Mit diese m 
war er anscheinend in I<orrespondcnz geblieben. 1

) Er 
mochte, a ls er das Schr iftstilck van seinen 'Iheologen er
halten hatte, zunachst selbst einige Tage auf dessen Stu-' 
dium verwandt haben t urn cs dann. wol gleichzeitig mit 
seiner Uebersiedelung nach Th1arburg, dem Reformator zu
zuschicken. Aber die Anwort Luthers lautete nicht rr
mutigend (Ende rs, Luthers Briefwechsel VI 9) . Zbgernd, 
da er nicht den A_nschcin erwecken wollte, als ob er alIes 
nicht von ihm stammende verwerfc, aber doch deutlich 
und mit guten GrUndcn warnte er un term 7. Januar 1527 
vor doktrin~lrem Vorgehen. Die l-Iauptsache sei, so r iet 
er, zunachst d ie Pfarren lInd Schulen mit guten Personen 
Zll versorgen und diesen vorlaufig nur mundliche oder 
k urze auf Zetteln notierte Anwcisungen uber einige, wenige 
Punkte mitzllgeben. Erst spater , nachdem einige StUcke 
in Brauch und Uebung gekommen seien, k6nne "mans 
in ein k lein buchli n fasse n". 

Der praktische Verstand Philipps verschlofl si ch nicht 
gegen die einfache Wahrheit dieses Ratschlags. Welche 
Gedanken und Erwagungen der Brief Llltbers in ih m Zll
nachst angeregt hat, wissen wir aIlerdings nicht, denn die 
Fortsetzung des Briefwechsels hat si ch nicht erhalten, nur 
dal3 er an den Refonnator kurz vor dem 18. J annar ge
schrieben hat, ist uns bekannt ') ; aber der Hombcrger Ent
wurf war fur immer beseitigt. 

Flir den Landgrafen war jetzt die Aufgabe nur 
schwieriger geworden. Gehandelt muf3te endlich nach so 
viele n Vorbereitungen und A nkiindigunge n werden . Aber 
nachdem die Arbeit der hcssischen Theologen nicht die 

1) Das Schreiben Luthers vom 28. Noy. 1526 (Enders, Luthers 
Briefwechsel V 4J2) ist nicht vollst1indig erhalten~ sondern ller Anfang 
ist sp~itel' abgerissen, um nur die eine liber die Doppelehe handelnde 
Slelle zu verwenden. 

~) 1527 Freilag nach Anlon ii (= Jan . 18) schreibt Herzog Johann 
Fricdrich an Philipp: nE. I. schreiben mit zuschickung etlicher schriftcn 
an Doctor Martin Luther hallend haben wir vorlesen und dieselbifi 
schrift entpfangen, auch furler dem Luther von slund an zugefcl'tigt. '-
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BiIligung Luthers gefunden hatte, sah si ch Philipp lediglieh 
auf sich selbst angewiesen. Der Niederschlag seiner Er
wagungen sind die verschiedenen Denkzettel, die im An
hang veroffentlicht werden. Sie enthalten das endgiltige 
Reformatiol1sprogramm, ,venn sie si ch auch nicht ausschliefi
lich mit dieser Frage besch5Jtigen, sondern gleichzeitig 
Angelegenheiten der Politik unci Verwaltung behandeln. 

Es sind im ganzen flinf Gedenkzettel, vier van der 
Hand des Landgrafen, einer van dem Kammermeister 
Rudolf v. Weiblingen geschrieben . Der umfangreichste 
nnd wichtigstc, auch def fruheste jst def in der Beilage 
an erster Stel1e abgedruckte. Da sie samtlich undatiert 
sind, sei zunachst eine genauere zeitliche Bestimmung 
versucht. 

Am Sehlulil des ersten Denkzettels steht die Stelle: 
,,8000 golden freilei n Meehtilt, der hoehzeit aueh nit zu 
vergessen". Es handelt si ch um die am 13. Mai 1527 an 
den Graferi Kurt van Tecklenburg vermahlte Base des 
Landgrafen, eine Toehter des Landgrafen Wilhclm 1. Hier
nach faUt die Abfassullgszeit zwischen die Eheberedung 
(1526 Dez 7.) und das Bcilager (1527 Mai 13). ') Eine 
nahere Umgrenzung des Termins ergibt sich aus folgendell 
Erwagungen. Da von den Bestimmungen derHornberger 
I{irchenordnung- abgesehen wird, darf man die Schrift wol 
naeh dem Eintreffen des Lutherbriefes vom 7. Januar 1527, 
wahrscheinlich sogar nach der Versammlung, die Philipp 
naeh Lamberts Berieht ') am 23. Januar mit den Oberen 
der Marburger KI6ster abhielt, ansetzen. Ferner findet 
sieh in dern Ratsprotokoll der Stadt Marburg zurn 22. Fe
bruar der Eintrag: "Es ist dem rate ein ordellUng und 
mal3, belangen die arm en leut zu erhalten, zugeschickt und 
gelesen worden." Da nun die erste Denkschrift im ersten 
Satze die Ordnung des A rmenwesens in Marburg als be
absichtigt erwahnt, muf0 die Abfassungszeit vor den 22. 
Februar fallen. Es scheint allerdings dem ein anderer 
Eintrag im Marburger Ratsprotokoll vom 3. J anuar des
selben Jahres zu widersprechen, wonach "her Joist (\¥inter) 
und andere vorstender der arm en" beantragt haben, "nach
dem der gemein kasten den armen zu gut verordnet" sei, 
so begehrten sie, "das ine zugelassen werden moge, die 
spende uncl bewiszinse ufzuheben, desglichen was in den 

1) Polit. Al'chiv d. Landgl'aren Philipp Nr. 82. 
2) Epistola ad 'Colonienses fol. ·~7 Y. 
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bruderschaften ist.« Da indessen in der Folge !loch die 
Bruderschaftsmeister vorkommen und die Stadt ihre rseits 
Anspruche auf die Guter der Bruderschaften erhob (Pro
toko11 zurn 24. Dezem ber 1526), so kann der Kasten in 
der vam Landgrafen g"e\vollten Weise noch nicht ge
grundet w ord en sein . IvIan darf also die Abfassungszeit 
zwischen de n 23. J anuar und den 2~. F ebruar ansetzen. 

Will man den Zeitpunkt noch genauer bestimmen, 
so scl.leint die Stelle des ersten D enkzetteIs: "item zu ge
denken des bunts e raus zu komen" einen Anhaltspunkt 
zu gewahren. Wie oben erwahnt, war schon auf dem 
Speyrer Reichstag die Absicht des Landgrafen, aus dem 
Schwabischen Bunde auszuscheiden, zu Tage getreten. Er 
hatte dann einen offiz iellen Antrag beim Bunde gestellt 
und unterm 24. Oktober seinen Bundesrat \ ·Vilhelm van 
Staffel bcauftragt, diese Angelegenheit zu betreiben . 1) Der 
Antrag des Landgrafcn wurcle abgelchnt unter Beziehung 
auf die Bundesstatuten und mit der Begrundung, dan der 
Austritt das Ansehen des Bundes schadisren und dessen 

c 

Zertrennung herbeiflihren wOrde (Abschied vom 6. Jan.). 
Der Bericht Staffels iiber seine Bemiihungen ist vom 15. 
Januar 1527 datiert, scheint dem Landgrafen ab er erst am 
23. od er 24. Januar zugegangen zu sein, da ihn Philipp 
am letztgenannten Tage beantwortet. 2) Ieh halte es fii r 
wahrscheinlich, d afi an einem dieser beiden T age die Nie
derschrift des Dp.nkzettcls stattgefunden hat. Berueksieh
tigt man, da.fi1 am 23. J anuar noch einmal eine Bespreehung 
rnit den Marburger Klosteroberen abgehalten wurde und 
da13 dieses die letzte A useinandersetzung mit ihn en vor 
dern en dgiltigcn Anfang der Refor men war, so wurde 
sich der 24. Januar a ls wahrseheinlicher Tag d er N ieder
schrift ergeben. 

Noch ein nebensachlicher Umstand laMt darauf 
schliellen, daB die Aufzeichnung in diesen Tagen erfolgt 
ist. Es wird namlich in dem Text ein I-Ian s Zeigc (Ziege) 
genannt, der zusammen mit dem Buchsenmeister Veit 
J<rautpeter gewisse Befestigungsanlagen in W olfenbuttel 
und Neustadt besichtigen 5011. D a er am 6. Februar zum 
Biiehsenmeister bestellt wurde, zur Zeit der Nieclerschrift 
der N otizcn ab er offenbar diescs Amt noch nicht be-

1) Das folgende nach Polit. Archiv NI". 146. 149. 102 und 153. 
'2) Die Antworl del' Bundeshauptlcllle ist erst am 17. Februar 

ergangen, am 3. Februar lie6 Philipp noch ei nmal durch SlaITel mahnen. 
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kleidete, so [aIlt die Entstehung des Denkzettels vor den 
genannten Termin (vg!. S. 240) . 

Die Ubrigen Zettel lassen sich, da sie geringere An
haltspunkte biete n, wcniger Ieicht datieren . Zcitlich a m 
nachsten steht wol Nr. 2, da es sich hier urn Angelegen
heiten cler Stadt ]\1arburg, namlich urn die Erri chtung cler 
UniversiUit und die Einsetzung und Versorgung cler Pre
diger, handelt, die zunachst in Angriff genom men wcrden 
mullten . ') 

Daran wird sich N r. 3 reihen, das wol kurz vcr den 
11. April zu setzen ist, d. h. vcr die Reisc des Landgrafen 
zum KllrfUrsten von der PfaIz 2), wora uf wol die ';Vorte 
zu bezichen sind: "dieweil ich ussen bin". 

Nr. 4 ist wol gleichzeitig mit Nr. 3 entstanden. Der 
I{ammermeister auBert sich hier ausflihrIicher iiber den 
ihm im ersten Absatz van Nr. 3 erteiiten Auftrag. Der 
SchluIOsatz: "sol meine m gnedigen h ern eilend Zl1 erkennen 
geben werden mei ner gnedig·en frauen gelegenheit und 
zustand cler Reburt" spricht fUr di e Richtigkeit der D at ie
rung beider Zettel: ehe der Landgraf seine Reise antritt, 
w ill er sich vergewissern, wann die Niederkunft seiner 
Gemahlin zu erwarten ist, um dan ach seine Dispositionen 
treffen zu k6nn en. 

Nr. :) ist snater a ls 3 und 4. Wahrend namlich hier 
noch Schrautenbach, \i\Teibli ngen und Kraft als Visitatoren 
genannt sind, kommen die beiden e rstere n in N r. 4 nicht 
mehr vor , dagegen erscheint dort neben I{raft bereits der 
Beisitzer am Marburger Hofgerichte Otto Hund, der spater 
auch wirklich als Vis itator in Tatigkeit tritt. ~ 

Die Grundgedanken des vom Landgrafen allfgestel1ten 
R eform ationspl anes s ind demnach in !{iirze die folgen
den. In rVI arburg sol1 mit der Reformation begonnen 
werden und zwar in cler W e ise, daB - zunachst nur fur 
die Stadt - eine gewisse Ordnung hinsichtlich der 1vIessetl . 
und Zeremonien festgestel1t wird. Predi ger sind einzu
setzen und erhalten ihren UnterhaIt (Nr. 2). Die R efor
mation cler Marburger ThtJon chskloster soIl dadllrch einge
leitet werden, da lO di e :Mon che veranlaJi3t werden , in die 
Predigt Zl1 gehen, Die Armenpfl ege wird durch V ereini
gl1ng der Einkilnfte der verschiedenen Woltatigk eitsan-

1) VgI dazu S. 227 Anm. 3. 
2) In Angelegenheitcn des vertriebenen Herzogs Ulrich vqn Wlirt

lemberg (i\l itleilung an Ku rsachscn vom 11. April). 

• 
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stalten (Brud erschaften, Spitaler und Stiftungen) geregelt 
und Zll diesem Zwecke ein Almosenkasten eingerichtet. 

Dann 5011 durch Visitatoren das Land nach dem 
Muster von :iVl arburg reformiert \Verden. Die nachste 
Sorge ist die Reinigung des Pfarramts van schlechten 
Elementen, die Einsetzung guter Prediger und deren 
Unterhaltung. Darauf solIen die "gottloscn" Zeremonien 
abgestellt und die Armen - und Krankenpftege eingerichtet 
werden. A uch anf die Ehesachen haben die Visitatoren 
ihr Augenrnerk zu rjehten. ' ) Die Reformation der ]{16ster 
solI ebentalls, \Vie in Thllarburg. mit der Einwirkung auf 
die Insassen durch geeignete Prediger beginnen. \!I"l er das 
IGosterleben aufgeben will, soIl Versorgung erhalten. 
Klostervogte, die dem Landgrafen gegenuber zlI r Rechen
schaftsabl.ge verpflichtet Silld, soli en das Gut verwalten. 
Die nicht aus Hessen gebilrtigen Klosterinsassen sollen 
mit einem entsprechcnden Zehrgeld in die K.loster ihrer 
I-:leirnat cntlassen \Verdell. In Ivlarburg wird eine Univer
sit~i.t errichtet. Aufgabe cler Visitatoren ist es, in allen 
Stddten Schulen Zll grlinden und diese mit gceigneten und 
entsprechend besoldeten gelehrten Leuten zu bestellen. 

Eine Erganzung und \Veiterfiihrung des Programms 
enthalten die klcineren Denkschriften. Sie beschaftigen 
sich narnentlich mit der Auswahl cler Visilatoren und mit 
der okonom ischen Seite, mit cler Versorgung der Predigcr 
und Schlllm oister und der Abfilldullg d cr Klosterpersoncn. 
Offenbar hatte cler Landgraf die Einsetzung und Besol
dung dcr Prediger ulld die Verabschiedullg der Kloster
illsassen ursprunglich durch dieselben Kommissare voll
ziehen lassen wollen (Nr. 3 und 4), sp~iter scheint er ge
t rennte K.ommissionen in Aussicht genom men zu haben, 
indem er die okol1om ische Aufgabe der Reformation Fi
nanz- und Verwaltungsbeamten ilbertrug. 

Vergegenwartigt man sich nun noch einmal die bis
herigen informatorischcn Schritte, die der Landgraf seit 
dem Speyerer Rcichstage unternommen hatte, und ver
gleicht man dam it das endlich entworfene Reformations
program m, so la.f3t sich zusammenfassend folgendes fest
stellen . Die Homberger K.irchenordnung hat, wenn man 
von dem Vorschlag der Univcrsitatsgrundung absieht, der 

') \Vie s ich del' Landgraf die All sfiihrung dieses Gedankens 
vorgeslcllt hal, gehl aus der Visitationsordnung vom D. Juni (lC [(aliter 
in del" Zeilschrift flir d. histor. Theologie 1865 S. 245) hervor. 
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schlie13lich nur eine Idee des L andgrafen weiter ausge
bildet hat, keinerlei Einfiu J3 ausgeiibt. D agegen hat der 
Rat Luthers, cler einen moglicbst vorsichtigen Anfang 
mit cler Reform cler gottesdienstlichen l-Iandlunge n und 
e in langsames Ausbauen clerselhen empfohlen hatte und 
den Hauphvert auf die Einsetzung guter Prediger gelegt 
wissen wollte, in bestimmender \Neise auf das Programm 
des I.an dgrafen einge\virkt. Nach der praktischen und 
okonomischen Seite hin ist das sachsische Vorbild, we1ches 
der L an dgraf durch das ob en (S. 221) mitgetei lte Schreiben 
des K.urfilrsten Johal1 11 k enn en gelernt hatte, m aBgehend 
gewesell; auch cler Pla n, aut' die Klostcrinsassen durch 
die Predigt einzuw irk en, ist wol hierauf zurUckzufUhren. 
Aber nicht mind er finden wir Philipps eigene Gcdanken, 
die er schon g leich nach dom Speyerer Reichstage den 
Wittenberger R eformatoren vorgetragen hatte, 111 dem Ent
wurfe wleder, so in den Bestimmungen tiber die Ordnung 
des Universit~its- und Schul wesens, uber die Venvaltung 
des Klosterguts durch Vogte und i.lber die Venveisung 
nichthessischer Klosterinsassen in dcren I-leimat. 

In welcher Vileise das hier c ntwi ck elte Program m 
nun tatsachlich ausgefOhrt und wie es im weiteren Ver
laufe der refonnatorisch en Bewegung im einzelnen modi
fizie rt wurue, dies mti13te der Gegenstand einer beson 
deren Untersuchung sein, die nicht im Zwecke dieser 
Zeilen liegt. 1) Nur auf einige Punkte, die die Bedeutung 

1) Ueber die Einflihrung del' Hefo rmation in Marblll'g, al so den 
ersten Punkt des Program ms, sind wir durch reichi icheres Quellen
mater ial unlerrichtel, das J(olbe, allerdings ohne geniigende Kritik, aus
geschopft hat (Die Einfuhrung del' Reformalion in Marburg. rvlarburg 
1879). Er und nuch ihm Heppe setzen den Beginn del' Heformalion 
in Marburg bereits in das ,Jahr 1526, oITenbar vel'anlaJ3t durch den 
Brief des Antonills Corvinus an Dracon ites (£ obanus Hessus, epistolae 
familiat'ium p, 203), del' nUL' das Jahresdalum 1626 lrUgt, und durch 
die unbestimmten Angaben Lallzes, clenen wahrsche inlich ehen l'alls 
dicse Quelle zu Gl'unde liegl. Da de!' lnhalt dieses namenUich !'tir die 
ersten Plane des Landgrafen hinsichtlich del' UniversiUil Mal'bul'g 
interessanten 13l'iefes in mancher Bcziehung im Widerspru ch mit dem 
tatsachl ich Geschehenen sleht, da er namentl ich die Visilationstaligkeil 
Kl'afts und die Abfindung del' lOosterpersonen, die planmiiBig el'sl 1527 
einsetzt, el'wahnt, so ist enlweder die Jahreszahl 1iJ26 faisch, odel' 
aber wir miissen in den Milteilungen des Corvinus GerLichle sehen, die 
wenig Glau ben verdienen. Seine Anwesenheit in Mal' burg in diesel' 
Zeit ist durch nichts er wiesen, man kanll hochstens aus dem Briefe 
entnehmen, daB er sich in I·lessen aufgehalten hat ("Dictu mirllm, quam 
provehit evangelion a p u d no s Philippus ille princeps Hessorum"), Ver
dachlig erscheint rui r auch del' Bel'ichl wegen del' Nachl'icht, del' Land-

• 

• 
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cler hier vorgelegten SchriftstGcke deutlicher erkennen 
lassen, sei l1 0ch hingewiesen. 

Die mitgeteiltcn Denkzettel sind sehr b ezeichnend 
fUr die Art, \Vie L andgraf Philipp sein 1\111t vcrwaltete. 
In kurzen, klaren U mrisscn zeichnete er seine nachsten 
Ziele au f, dies ausfuhrlicher behandelnd, jenes nur all 
deutend. Die Ausarbe itung im einzeln war Sache seiner 
Rate. So auch hicr. Der erste dUTch die R ate auf 
Grund des Denkzettels bearbeitete E ntw urf war der Plan 
clef U niversitatsgrOndung, der dUTch einc K.ommission 
festgestellt wurde. ') Diese wird sehr bald nach der 
N iederschri ft der Beilage 1 zusam mengetrete n sein, da die 
Eroffnung schon Ostern (21. April) stattfinden und die 
AnkOndigung auf cler Frankfurter Fastenmesse ange
schlagen werden sollte. Die dUTch Schrautenbach und F eige 
unterzcichneten Aufforderungsschreiben an die fUr die Be
rufung in Allssicht genommenen Gelehrten gingen wol 
noch im Februar ab, denn am 12. l\1arz antwortete die 
Frau des Euricius Cord us fUr ihren abwesen den Eheherrn. 2) 

Auch eine O rdn llng der Armenpftege in l\1arburg 
mu S frUhzeitig ausgearbeitet worden sein, da, wie envahnt, 
der Stadtrat schon am 22. F ebruar von ihr I{ennlnis nahm. 

Th1it der Aussendu ng der Visitatoren hat man etwas 
langer gewartet. Nachdem die Arbeit in NIarbllrg getan 
war 3), wllrde Zll Pfingstcn (9. J uni) in Nidda die 1n
struktion fUr die Visitatoren Otto Bund, Kraft Rau, beide 
H ofgerichtsbeisitzer, und Adam Kraft in engstcr Anleh
nung an die durch den Landgrafen allfgestellten Gesichts
pllnkte e ntv.'orfen. 4) lhnen \vurde noch Heinz von LUder 5), 

graf habc beabsichligt, Lulhel' fUr l\Ial'burg Zll gewinnen, wogegen es 
sehr wol moglich isl, daB einige der als Professoren in Aussicht ge
nommenen Gelehrten sich schon 1026 in ~Iarburg aufhielten. - DaB 
in ~Iarbur{? schon vor den entscheidendcn Schritlen des Land~rafen 
reformalonsche Mafiregeln, wie AbschnfTung einzelner 13rtiuche, Regc
lung des Armenwesens, Visilation van PfalTern (I\rafl war 1525 eigens 
hierfOr angeslellt) vorgenommen wmden, ist hekannl nnel darf nicht 
beirren. Aber die Einsetzung del' Prcdigel' und die Abfindllng der 
Klosterpersonen nach dem nen entworfenen Programm des Landgrafen 
rand anch in :\ Iarburg ersl 1527 stalt (Vgt. oben S. 227 Anm. 3). 

I) I, Onlnnnge del' universitet", verofTenllichl van Hcppc, Kirchen
geschichte I S. 196 fT. Das Aktensliick, als dessen Konzipient wol 
Feige anzusehen isl, isl leider verschoIlen. 

') :'I lilleilungen cl. Vereins f. hess. Gesch. 1901 S. 43. 
3) Vgl. Biickino, Geschichtliche Bildel' ans ~Jarbl1q~s Vergangen

he it S. 97 und oben S. 227 Anm. 3. 
4) Veroffenllicht van K. J(iihlcr a. a. O. S. 2·i4 IT. 
~) In del' rIofordnung dieses Jabres kommt er als Hauptmann 

untel' den "einspann igen h.nechten" VOl'. Landesol'dnungen III S. 16!). 
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der demnach schon damals c1as besondere Vertrauen des 
Landgrafen genossen haben m ull , beigesellt. 

In naher Heziehung zu cler Visitationsordnung steht 
d ie Ordnung cler gottesdienstlichen Formen, di e in ge
wisser Hinsicht sogar ihre Vorbedingung war. D er Land
graf hatte an die Spitze sein es Programms den Satz ge
stellt: "zu ~Iarpurg ordenung zu machen, wie mans halte ll 
.501 in der stat mit den messen, mi t den ceremonien". 
Seine Absicht war offenbar, im Sinne des a m 7. Januar 
van Luther crte ilten Rates a n einer Stelle mi t de n Neue
rungen vorsichtig zu beginnen, die so allmahlich in 
Schwang k ommenden Brauche woiter zu verbreiten und 
anderwarts einzufiihren und schliefllich die gcwonnenen 
H.esultate in einer allgemeinen Kirchcnordnung fur ganz 
l-Iessen niedcrzulegen. 

Bei cl er wahrend seines ganzen reforlll atorisehen 
V: irkens bisher beobachtete n starken Anlehnung a n 
" Tittenberg und Sachsen ilberh aupt ist es nur natil rlich , 
daJ1 man bei cler AusfUhrullg cler vom Landgrafen vor
gesehriebcn cn "O rclnung der Zeremon ienH nicht mit dem 
Ellt\Vurfe einer neuen Gottesdienstordnung begalln, SOI1-

dern sich m tJgli chst in de n von L uther :::.clbst gewicse nen 
Bahn en bewegte. So h at man si ch in Marburg in der 
nachsten Zeit Luthers "Formula missae" (1523) und seine 
"deutsche Messe und O rdnung des Gottesdienstes" (1526) 
Zll r R ichtsehnur genom men, \Vie aus dem Zusatze Zllr Visi
tationsordnullg vom 9. ] unt 1527 hervorgeht: "cura ut 
habeas tecum fo rmulam Lutheri latine scripta m ele pio 
m issarum usu pt cultu D ei germ anicc ab eadem vulg·atam. 
Illi enim libel li te docebu nt eum ritum , quam rvla J"purgi 
habemus". I) leh halte es nicht flir ullwahrscheinlich, daB 
der erste Marhurger Universitatsdruck er Johann Lorsfeld, 
cler wol sehon seit Eroffnung der Unive rsitat in l\Ja rburg 
war, mit der Anfertigung von Nachc1rueken dieser Luthe
riscben Schriften beauftragt warde n ist, die clann die 
Visitatoren mit auf die Reise nahmen. 2) Lorsfeld drllckte 
c1ann, offenbar ebenfalls auf Anregung l<.rafts und im 
Interesse seiner Visitationstatigkeit, am 22. J un i Luthers 

1) Dieser Zusalz stammt oITenbal' von Adnm KrafL - Vg!. ilb
rigens wegcn des inneren Widc.·spruchs, del' in diesel' Besti mmung 
liegt, Bricger, Die nngebliche ~Ia .. bllrger Kirchenordnung von 1527 S. 
'H 1. Anm. 3. 

:1) A. v. Dommcr. Die iilteslen Drucke aus Marburg in Hessen S. (3). 

• 
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T aufblichlein nach (D ommer Nr. 2) und ver wendete den 
Satz dieses '~Terkchens noch zu ei nem w eiteren Drllck , 
der noch andere Schriften Luthers oder T eile von solchen 
enthiclt ') und den Tite1 fLihrte: "Christlich e ordenung, wie 
es zu Marpurg in H essen roit teufen, sacramentreichen 
und mit beten nach der predigt gehalten wird. 15271

' . 

(D omm er Nr. 3.) 
D afl die lctztgenannte Schrift nicht, wie Hochhuth 2) 

glaubte, d ie Bedeutung einer rvrarburger "Kirche nord nung" 
h aben k a nn, hat Brieger zur Evidenz bewiesen. Es ergibt 
sich dies auch schon aus einem bere its aben zitierten Ein
trag in dem Marburger Stadtratsprotokolle zum 1. August 
1527: "uff der diacon antragen der ordnung der kirchen 
halben sagcn burgermeister und rat, mein gnediger h er 
hab zu H om berg ein lanttag gehalten , daselbst zugesagt, 
a lle(n) stcdten cin ordnun g zu schicken, dere sie Il och 
warten wo11en" . Da nun der Druck L orsfelds, wie er
wahnt, den Satz des nachgedruckten Tauf buchleins vom 
22. Juni benutzt, so ist e r sicherlich bald nach d em 22. JUl1i, 
jedenfalls abe r doch vor dem 1. August entstandell. Der 
IVlarburger Stadtrat hat ohne Zweifcl von ihm I{cnntnis 
gehabt und h atte nicht jenc n Beschlu f3 fassen kOnn en, 
wenn er das B Uchlein als eine Kirch enordn ung im eigent
l ichen Sinne des W ortes angesehen hatte. 

Gleichwol h alte ich es bei der ganzcn Entwicklung, 
die die Dinge genom me n hatte n, fUr U1l\vahrscheinlich, 
daB der kompiiatorischen Zusammenstellu ng, d ie wir in 
der Marburger "Ordnung" vor uns hahen , jede offizi ose 
B edeutu ng fehlen sollte, daB sie lediglich ei n "buchhan d
leriscbes U nternehmen" gewesen sei. Der eben fUr die 
Zwecke der Universitat u nd der J<.irchenreform herange
h olte Buchdrucker h atte sicher nicht eine m sein er ersten 
Drucke dem aben genannten Titel geben konnen, wellll 
d as W erk nicht tatsachlich als Hilfsrn ittel zurn Gebrauche 
b ei Gottesdiensten von befug ter Seite zusammengestellt 
warden ware. 

Zur Veroffentlichung einer auf das ganze L an d be
rechneten O rdnun g e ntschlofi man sich in I-fessen a n
scheinend erst ein oder zwci J ahre spater. Dieses fur die 
h essische Kirchcngeschichte besonders wichtige Aktenstuck, 

1) AusfUhrlich nachgewiesen von Brieger a. a . O. 
2) Die Bedeulung del' l\1arburger Kil'chenol'dnung von 1527. 

Kassel 18i n. 
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die erste fiir ganz Hessen eingeflihrte K.irchenorclnung, 
ist indessen bis jetzt nicht aufgefunden warden . Vli r wissen 
nur, dafl am 10. September 1629 de l' L a nd g raf der Stadt 
U Im auf dere n Bitte die Ordnung schick te, .,so wir durch 
unser furstentum und la ndschaft der cermonien und alleler 
euBerliche n christlichen ubung und breuch halbe n us geen 
lassen haben". !) -

Nur mit we nigen Worten m6chte ieh zum Schlusse. 
auf die zahlreichen Fragen cler P olitik und Landesver
waltung hi nweisen, die die mitgeteilten Denkzettel b e
ruhren. ') 

Im V ordergrunde des I ntercsses steht in dieser Zeit 
das b ereits oben erwahntc Bestreben, aus dem Schwa· 
bischen Bunde a uszutreten und, jedenfalls im Zusamm en 
hange hi ermit, d ie gegell das Fortschreiten de r habsbu r
gischen Machtentwick lnng gerichtetc Politik, clie sich na
mentlich in der schon vorher begonnenen Agita tion gegen 
die Wahl des Erzherzogs Ferdinanc1 zum R bmische n K o
nig ') und in dem gerade damals ei frig geforderten Be
streben ausspricht, die R estituti on des l-Icrzogs Ulrich 
von Wiirttemberg durchzusetzen . Die erwahnte R cise 
des L andgrafen zum KurfCtrsten von del' Pfalz gaIt h all pt
sachlich diesem Ziele. 

D ann aber beschaftigte ihn llnablassig die E rweite
rung des evan geli schen Bundnisses, die der ICurfOrst von 
Sachsen dem Eifer seines Verbundete n iLl cler I-Iallptsache 
uberlassen hatte. Var alle m suchte er die seh on langer 
wahre nden V ersllche, die g roflen oberdeutsche n Stadtge
meind en in den Bund zu bringen, nllnmehr abzusehlie13en. 
Das naehste Resllltat cler in dem ersten Denkzettel ange
de uteten Bestrebllngen· war der Frankfurte r T ag, den 
Schrautenbach a ls gemeinsamer Bevollmachtigter SachseJls 
und Hessens vom !.l.-ll. April 1627 mit den Abgesandten 
der Stadtc in Frankfurt a. M. abhielt . ' ) 

Mit besonderem Eifer mu.13 si ch del' L cmdgraf da
mats der Regelung seiner Einkunfte und des Finanzwe
sens uberhaupt angenommen haben, wie die Notizcl1 uber 
seine Verhandlunge n mit dem obersten Fina nzbeamte n, 

') Staalsarc11iv 1\farburg, Polit. Archiv d. r ... andgr . Phili pp, Stadt mm. 
2 Einzelne Punkte werden in den Beilagen dlll'ch Anmerkungen 

erlauterL 
S) Vgl. F'riedcJ/sburg, Del' Heichstag zu Speyer 1526 S. 126 f. 
~) N[lheres dari.iber siehe in cler "Politischen Konesponcienz der 

Stadt StraBburg" [ S. 278 IT. 

• 

-
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dem Kammermeisler Rudolf von W eibJingen, die Aufstel
lung seiner Aktiva und P assiva und def Plan ein er Re
gulierung der l{ammergefalle aus den Aemtern b eweisen. 
Auch die I-I ofordnung wurde damals wied er neu aufge
stellt, eine R eform des 1\filnzwesen5 angestrebt, der F e
stungsbau fortgesetzt und das Artilleriewesen geordnet. 

Soviel lassen uns die im Anhang mitgeteilten Denk
. schriften, diese r A usschnitt aus dem Berufsleben des Land
g rafen, erkennen, daB die Anlagen zum I-Ierrscherberuf, 
die uns in den Wormser Notizen des J ahres 1521 in ihrer 
fr uhesten Entwicklung entgegentraten, nun in voller Ent
faltung begriffen s ind. D er zweiundzwanzigjahrige Filrst 
g ibt in allen Fragen der P olitik , der Kirchenverfassung 
und La ndesverwaltun g, in einer nach neuen poli tisch en 
und religiosen Ziele n und F orm en ringe nden Zeit mit 
sich erer .H an d die Richtung an. Sein kla rer, praktischer 
Blick findet mit gleicher Scharfe das wesentliche heraus 
und dringt doch bis in die klei nsten Einzelheiten der Dinge. 
Wahrend ihn die wichtigsten politi sch en Aufgaben be
schaftigen, vergillt er nicht, g leich zeitig auch dafii r S~rge 
zu tragen, daJ3 d en Bauern aus seiner J agdlust, aus sei nem 
Intoresse a n der H ebung des Wilds tands k ein Schaden 
erwachst. 

B eil ag en, 

1. Denkzettel des Landgrafen Philipp. 
(Marburg 1527 Jan. 24.?) 

Item zu M arpurg ordenung zu machen, wie ma ns 
halten sol in cler stat mit den messen, mit den cermonien, 
item das die monch in die prediget gehen und das man 
der a rmen gedenck und das ma n die bruderschafft, calen
den, spenden, selgeret u nd spittel all darzu orden, des
glichen ein casten uffricht. 

Item dut von !loden, das ma n orde n mit rat der 
richter ' ) 

zum ersten visitirer , die gut prediger allen thalbe n 
orden und das ma n die bossen absetze und das man in 
darneben auch vorsehung schaffe, darnach der man ist, 

1) Das Worl isl nicht ganz deutlich, die vier letz ten Buchstaben 
sind indessen sicher. 
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auch das man orclen, \Vie mans halten solI mit den vicaM 

rien, die nichts dun I), das sie auch die gotlosscn cermonien 
abstellen. 

Item das auch die visitirer in allen flecken orclellten, 
das mans der arm en halben hi lt \Vie zu Marpurg. 

Item zu gedenken der spitel halben. 
Item der ehesachen halben . 
Item den c10ster n gut prediger zu orden, und wo sie 

in stctten ligen, das die prediger underweilen in d ie closter 
gehen und predigen, desglichen das man in frumme ge
lerte pater unc1 preiger setzle, die sie nit fingen in dem 
gewissen, das man auch in verkundigen lis, wilcher eraufJ 
wolt, das man den vorsehung thunn \Vult, das sie ansuchten 
bei mir, und das man vogte uber die c10ster setzt, die mir 
rechnung detten, auch die ciosterpersonen vorsorgen, das 
man auch die personen, die nit ins landt gehoren t ein 
cimlich cerung gebe und sie in ire closter weise 2), das 
man auch ein uffsehen habe uff die, so nugelich komen 
sein in closter. 

Item die universitet hie anczurichten. 
Item das die visitirer d ie schulcn in alien stetten uff'

richten und frumme gelerte "leut setzten und in auch czim
Heh versoldung verschafften. 

, Item zu gedencken insehens zu haben in d ie rech-
nung und uff die amptknecht. 

Item hoffordenung zu machen. 3) 

Item JU gedencken des bunts erraus zu komen. 
Item zu gedencken der buntnif3 mit den stetten. 
Item von dem camermeister 4) rechnung zu horen . 
Item mit dem kamermeister Zll reelen meiner schul-

den halben. 

1) Es folgen hiel' die wieder dUl'chges trichenen WOl'te "auch 
das die visitirer". 

2) VgJ. die noch 1527 herausgegebene Schrift von "Recto r nnd 
verwalter~c del' UniversiUit 1\Iarburg "Was del' durchlcuchtig hochge
born flirst nnd hen, herr Philips landtgrave zu Hessen .... rnil den 
clostcrpcl'sonen, pharrherren .... fiirgenommen hat" (Domrner NI'. 4). 
Dart heiJ3t es, daB "del' meerel' von geistlichen closlerpersonen aus
lendisch nnd nit del' vierdlail landsassen; sonder also seiner gnaden 
closter den frembden nutz und iren underlhanen zu merklichem groBen 
nachlail und schaden gewesen seind". 

3) Vgl. die Hofordnung vom 26. August 1527. Hessische Landes
ordnun~en 1ll S. 169. 

4) Hudolf von Weiblingen. 
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Item mit Veit 1) dem zeugmeister zu red en, \vie ich 
mit c1e m geschutl stehe. 

Item das die vestordenung gehalten werde. 
Item zu gedenkcn Veit buxenmeister~) und Hans 

Czeigen 3) k en Wolfelbllt') lInd il:ugenstat ") III schicken, 
die brllstwcr und auf)fel zu besehcn. 

Item den baurcn nachzu lassc n frucht, do in das wil
pert schaden dut und das sie es mogen verczunen unci 
vormachen. als ncmlich Cassel, ~lilsengen, Rotenburg, 
Fridewalt, Spangen berg, Lichtenan, Il assengen . 

Item ein ordcnung zu machen der moncz halben. G) 
Item Zll gec1cncken habern Zll kcuffen. 
Das geld Molhausen ist beezalt. ') 
Fult achtczehcndaussent golden in dreie n jaren und 

die g-efel dis iar von dem ampt. 8) 

lxVl m VOIl meiner lantschaff[ in dreigen jaren. 9) 
Item das si(l)bergeschir von den clostern, was ich 

nit enweg habe 10), das man das noch hole. 
Item des apts von ll ersfelt . lI ) 

I) Veit Kl'uulpelcl'. Besl<tliLmg vom 2H. I?ebl'. 1b24 im Oiener
bu('h des Landgrafen Philipp I fol. 00. 

i) Wol idenlisch mit dem vOt:genannten Zeugmeister "eil. Vg l. 
die I-I ofo rclnung vom 2ft August, Lanclesordnungen ill S. 17l. 

S) Hans Ziege von det' Naumbnr~ erhiell nm G. F'ebrllar 1027 in 
;\Iarburg seine Bestallung aIs Biichsenmcisler und Zimmermann. Diener
buch I fol. L32 \' . 

• ) Wolfcnbi.itlel. 
~) Wol die braunschweigisch-kalenbergische Sladt Neusladt am 

Rllbenher~e. 
11) Eine l\ltinzordnung aus dem Jahre L527 isl Ilichl bckannl. 

Dus niichste !-.lLinzedikt isl vom 17. Juli 15:-31 (lI ess. Landesordnungen I 
S. 07). 

7) Gemeinl isl das Straf~eld aus dem BUlwrnkriege. Die StacU 
halle auf dem Speyrel' Heirh stage und spil ler versurht, einen Nach
laB auszuwirken , Slaalsarchiv )Iarbl\l'g, Polil. Arch., Beziehungen zu 
;\Ilihlhausen. 

8) Auch hier hundelt es sich um die Slrafsumme aus dem 
Bauernkriege. 

11) Der Landtag, auf dem diese 5umme bewilligt worden ist, hat 
wahrscheinlich vom 7.-H. !'.lai 1596 in Ilombel'g stattgefunden. Da
mnls sind nach der Marburger Stadtrechnnng stadlische Vel'lreler in 
Folge einer AufTorderllng des LandfP'afen dort gewesen. - Vg\. auc h 
Rltppcrsbcrg, Die hessische Landsleuer bis zum .lahre 1:567 (Diss. 
190» S. 7. 

10) Am 14. November 1626 machte der Kammermeistel' einen 
Uebel'schlag flber das an den Wardein Hans ll ncI den Regislrnlol' Jo
hann Sachs abgeliefertc und eingesthmolzene Silberwerk aus den 
KlOstern. Del' Wert bclrug 4621 Gulden. 

11) Vgl. oben Anm. 8. 
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Item hertzog Erieh 1) ist mir sehuldig VII' gulden 
und was mir von den ambten velt. 

Sehult die ieh sehuldig bin: 
Dem bunt 2) IIIIm golden, 
zu hilff gegen den dorcken auch so vii 3), 
X Ilm herczog Lodewig '), 
v mm golden freil ein Meehtilt (der hoehcleit auch nit zu 

vergessen) '), 
VII' golden Palez. 

2. Denkzettel des Landgrafen Philipp. 
(Marburg 1527 nach Jan. 24.) 

Item die prediger Zll versehen hie in der stat und 
zu setzen. 

Item der universitet, 
item der muntz halben. 

3. Denkzettel des Landgrafen Philipp. 
(IVtarburg 1527 vor Apr. 11.) 

Item zu gedeneken, das ieh die c10stergefelle besehe 
und dem camermeister befele, das e r den closterpersonen 
iren abscheit gebe und das ich sihe alle an e n weise und 
das er e im iglichen gebe, darnach der man ist. 

Item das ich Baltasar 11) und dem camerm eister mit 
magister Adam 7) befele, dieweil ieh ussen bin, das sie 
die dorffer zu h,!uff sneiden (!) und prediger drein setzen 
und der vorsehung dUll, desglichen de n predigern in stetten, 
als nemlich von den benefit(i)en, presenczen und wo es 
felt, das do die bauren und borger auch etwas geben. 

Item das ir von den c10stern rechnung hort von sex 
jaren her. 

4. Denkzettel d es Kammermeisters Rudolf von 
Weiblingen. (Marburg 1527 vor Apr. 11.) 
Zu gedenk en, erst die pfemer allenthalben, die da 

prediger sin d, von der verfaUen leh en versehun g Zll schaifen , 

1) Von Bl'aunschweig-Kalenbel'g. 
2) SchwubisciIer Bund. 
S) Am 21. 1\Tai 1027 quittiel'le die Sladt Nurnberg dem Landgraren 

libel' 3:324 Gulden Heichsgelder. Kopialbuch L 1 fo1. 178. 
4) Van Baycrn-Landshut. 
5) V gl. obcn S. 220. 
6) Balthasar von Weilolshausen gen. Schraulenbach. 
7) Kraft. Die Worte nmil magister Adam" sind nachtl'~ig1ich hin

zugefilgt. 
S. F. BD. XXYlII. 16 
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zum andern (das) die persehon auf den klostern ab
gefertiget werden, wer heraus will, 

zum tritten drei oder vier tusent gulden g eborgt 
werden, die geistJichen damit abzufertigen. 

Das vierd sol m. g. h. eilend zu erk ennen geben 
lVerden m. g. f. 1) gelegenheit und zustand der g eburt. ') 

5. Denkzettel des Landgrafen Philipp. 
(Marburg 1527 vcr Apr. 15.) 

Item Ot Hunt ') und meister Adam abzufertigen. 
Item mit Rud olff') zu reden seiner reehensehafft 

halben und wie ieh stehe mit gelt. 
Item mei n sach in ein ordenung zu bringen in ambten, 

im hoff, in vorreten, in theichen und mit dem einkeuffen. 
Item Ombstat zu gedenken. 5) 
Item XlIII' golden Wirtenberg. G) 

Eigenhiindi,qe Niedersc""if!en ion Staatsarcil i,'e X" ]Jlm'bllrg, 
Politisches Archil! des Landgrafen Philil'l' NI'. 214. 

I) Landgl'iifin ChrisLine. 
2) Die Niederkunfl del' Landgrafin rand am BL Mai 1527 stall. 
S) Beisitzer am 1 [ofgericht in ~'1arburg. 
' ) R. v. Weiblingen, Kammel'meisLer. 
r.) Es handell sieh wahrscheinlich um hess ische Zahlungsruck

sUinde an Hanau-Lichlenberg aus del' von der Verschrelbung von Um
stadt herriihrenden Schuld. Am 15. April 1527 quiltierte Graf Philipp 
von Hanau liber eine Abschlagszahlung. Kopialbuch K 1 fo1. 180. 

8) Vermutlich eine dem Herzog U1l'ich van WGrtlemberg ge· 
liehene Summc. 

------~'.H.~ •••• _, ____ -
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