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Einleitung. 

Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges ware n 
die evangelischen Bundesstande nicht unvorbereitet 

gew esen ; viel schn eller und erfolgreicher als cler I{aiser 
hatten s ie ihr K.riegsvolk angeworbe n, und alles versprach 
ihnen im Anfang einen mlihelosen. kurze n. siegr eichen 
Feldzug. "Sie stande n zug leich am Rhein, a n Donau und 
Lech, und an cler E lbe, a n der Nordsee und a n den Toren 
<ler A lpen, und brauchten nur zu marschieren, urn uberall 
ihre b eh errschenden Stellungen vorzllschieben." 1) E s kam 
a nders: statt eines fr isch en frohlich en I(rieges sehe n wir, 
wie die beiden feindlichen Hauptheere, anscheinend ohl1e 
.dars von einer Seite zu ein em g rofseren Schlag ausgeholt 
wird. die obere Donau hinauf- und hin abziehen, von einem 
Vfer auf das a ndere gehe n, und wie man, namentlich auf 
schm alkaldischer Seite, jede Gelegenheit, die. einen Erfolg 
versprach, verparst. D er August u nd fast der ganze Sep
tember des Jahres 1546 war dariiber vergangen, unter vielen 
ergebnislosen g rorsen und kleinen Scharmi't tzeln. Inzwischen 
109 der Graf VQn Biiren a us den Niederlanden heran; er hatte 
vom 22.-27. August de n Rheinubergang bei H eidesh eim 
und Mainz g lucklich bewerkstelligt') und war schon ganz 

I) Max Lenz, Die Kl'iegfUhrung del' Schmalkaidener gegen Karl V . 
..an del' Donau. Ers ter ArtikeJ. HisL ZS. N. F. Bd. 13 S. 423. 

2) Ueber den Zug Biirens s. Kannengiefser, Karl V. und Maxi
Jni iian Graf von Biiren. Freiburg 1895. 

• 
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in der Nahe des Kriegsschc.uplatzes; du rch diesen Zuzug
von frischem Yolk mufste der K.aiser aber in absehbarer Zeit 
nicht unerheblich in Vorteil kommen. Van Tag zu Tag' 
wurde die Lage filr die Verbundeten kritiseher. Dazu 
stellte sieh bei ihnen allmahlich Geldm angel ein. Irgend 
etwas mu[ste geschehen. U nter solchen Umstanden wurde 
der - letzte - Schmalkaldische Bundestag zu U lm auf 
den 20. September einberufen. 

Linger als 15 Jahre hatte der Bund bestanden. 
E instmals im Anschlufs a n die Speyerer Protestation und 
unter dem Eindruck des beruchtigten Augsburger Reichs-

. tagsabschiedes des J ahres 1530 begrilndet, hatte er an
fangs durch sein blorses Bestehen seinen Zweck erfullt,. 
die evangelische Ueberzeugung blieb hinter diesem Schutz
wall unbehelligt. Mit den Jahren war die Bedeutung des. 
Bundes gestiegen, er war all mahlich fast zu einer prote
stantischen Grorsmacht erwachsen, di e in den europaischen 
Handeln eine Rolle spielte . Aber der stetige Ausbau der 
Organisation hatte damit nicht Schritt halten konnen: der 
vernunft ige Abschlurs der Bundesverfassung, der Zu
sammenschlu rs samtlicher konfessionsverwandten Stande 
durch den B und , del' festere Zusammenschlu rs der einzelnen· 
Glieder, alle diese Fragen wurden auf den zahllosen 
Tagungen bis zum Ausgang der Einung nur halb gelost. 
vcr allem gelan g nicht ganz, eine geordnete finanzielle 
Grundlage zu schaffen und ebensowenig, die handg reif
lichen Mangel der Kriegsverfassung abzustellen. 3) Nun 
war es zu spat, das Verhangnis Hers sich auch durch die
Zusammenberufung der B undesstande nicht mehr auf-· 
halten. 

Zugleich mit den Ausschreiben zum U lmer Tage er
ging an alle nicht zurn Bunde gehorigen Konfessionsver
wandten eine Einladung, den Tag zu beschicken, urn sie 
zu bewegen. "da[s sie sich in das w erk unserer genot
trangten defension auch rnit einlassen und begeben".4). 
Der Erfolg war ein au rserst klaglicher, nur Pfalzgraf Ott 
Heinrich, Dinkelsbiihl, Giengen und Wimpfen hatten, nach. 
dem Bericht des hessischen Kanzlers Dr. GUnterode an 
Landgraf Philipp '), Gesandte abgeordnet, Kurpfalz, H er-

S) Vgl. Hasenclever, Die Politik der Schmalkaldener vor Aus
bruch des schmalkaldischen Krieges. Berlin 1901. 

") Staatsarchiv Marburg (ktinftig = St.-A. M. ) Schmalk. B. T .. 
zu Ulm. 1546. Instruction. 

') Vom 30. Sept. St.-A. M. Schm. B. T. zu Ulm. Aklen Philipps_ 
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109 Moritz von Sachsen, Herzog Wolfgang von Zwei
brucken und die Rate zu Ansbach hatten nicht einmal 
eine Antwort auf die Einladung fOr notig befunden. 

Der Erbfehler der Evangelischen, Mangel an Ge
meinsinn und Opferfreudigkeit fUr die Gesamtinteressen, 
zeigte sich nicht minder, als die versarnmelten Bundes
stande nun in die Verhandlungen eintraten. 6) Ein wenig 
erfreuliches Hin- und IIerreden, ein wenig ruhmliches 
Raten ohne Ergebnis gerade jetzt, wo die Dinge fast auf 
des Messers Schneide standen, wo draufsen im Felde die 
Not immer grofser wurde und infolgedessen die Desertion 
in erschreckendem Ma[se einrifs. Einige Stande waren 
uberhaupt noch im R iickstand mit der Erlegung der 
letzten Doppelmonate, insbesondere aber nahmen die 
sachsischen Stiidte eine hochst merkwurdige Haltung an, 
dUTch die sie sich schon auf dem verftossenen Frankfurter 
Tage ausgezeichnet hatten; sie ftihlten sich sicher, seit 
I-Ierzog Heinrich van Braunschweig vertrieben und Walfen
buttel geschleift war. Allerlei Vorschlage tauchten auf, 
die aber meist das Heil bei anderen, nicht in der eigenen 
Leistung suchten: das reiche Ntirnberg, das sich neutral 
gehalten, sollte beschickt, die Fugger, die ohne Rucksicht 
auf die Ste11ungnahme ihrer Vaterstadt den Kaiser mit 
Geld unterstUtzten, sol1ten urn eine Anleihe angegangen 
werden i allgemein rechne\.e man auch noch immer auf 
die versprochenen franzosischen HUlfsgelder, die aber nie
mals einkamen. 

U nterdessen hatte das schmalkaldische Bundesheer 
ein Feldlager vor Giengen bezogen. Die U nbilden der 
Witterung begannen sich fuhlbar zu machen, Krankheiten 
nahmen im Lager iiberhand, auch herrschte unter dem 
Kriegsvolk grorse Mirsstimmung wegen des ruckstandigen 
S"ldes. U m das Mars voll zu machen, kam Ende Oktober 
die Nachricht von dem Einfall des Herzogs Moritz und 
der Bohmen in Kursachsen. 

Zwischen Ulm und Giengen hatte naturgemars von 
vornherein ein lebhafter Meinungsaustausch stattgefunden 7): 
auf der einen Seite die Bundeshauptleute, die mit Nach
druck auf U nterstutzung durch die Stimmstande, auf Be
schlllsse uber die Beschaffung des so dringcnd notwendigen 
Geldes, auf Betreibung des Ruckstandes von den Saumigen 

G) Ueber diese VerhandluQ.gen s. vor allem Aitingers Protokoll 
vom Ulmer Tage. .St.-A. M. 

7) St.-A. 1\'1. B. T. zu Ulm. Briefwechsel. 
N. F. BD. xxvnI. 3 
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dran gen. auf der anderen Seite die Stimm sUinde, die immer 
noch hofften, dUfch ein e rase he Entscheid ung im Felde 
alle diese lastigen und schwierige n Fragen mit einem 
Male gli.icklich gelost zu sehen. Landgra f Philipps Briefe 
an sein e Rate in U Im Dr. Gunterode und S eb astian 
Aiting-er sind bei diesen E rorterunge n - und das ist 
schli efslich k ein 'Vunder - auf eine n zie m1ich scharfen 
Ton g estimmt. D a zu hatte ihn die unglUck selige IZrieg 
fiihrun g allmahlich erbittert 

Wir erwa hnten unte r den v erhangnisvollcn n1angeln 
def Rundesverfassung die Kriegsorganisation. E s gab 
keine Einheitlichkeit im Oberbefehl, zwei Bundeshaupt
leute, Sachsen und H essen , und eine Anzahl von Kriegs
raten teilten si ch in die L eitung, und so kam es: "die weil 
zweierl ei heupter, a uch mancherlei kopf zu der bera t
schl agun g und lange ratschl eg e sein , dafs die sachen da
durch dest er \ve ni g er von statt geen und gefurd er t wer
den". 8) Allein a us diescr I{ riegsorgani sation lassen s i ch 
die F ehler d er J{ ri egflihrung e rkla ren, die zu m g rofsen 'Teil 
vermieden w orden waren , wenn - w ie wir sehen werd en -
Landg raf Phili pp wenigste ns in d en entscheidenden 1\10-
menten mit seinen Vorschlagen hatte durchdringen k onnen. 
Sein U nmut ist uns versta ndlich, er wuchs jetzt, als die 
Stimmstanc1e zu UIm , di e "etwo funf od er sechs meil vom 
veind seint, in einer warmen stube n sitze n" 9), gar auch 
noch dreinreden wollten. "Lassen uns 5ch ir dunke n -
so scbre ibt er einmal ' O) - das doctores und schreiber 
wolle n krieg slc ute und di e kriegsle ute docta res sein," 

E ine weitere Fortse tzung des F eIdzuges schie n unter 
den obwaltende n U msta nden und zu ein er so ungunstigen 
J a hreszeit unmoglich. ' Vie La ndg raf Philipp fruher immer 
zurn Angriff g era ten, so sprach e r jetzt diese U eberzeugung 
nachdrilcklich a us. "Vas aber sollte geschehen ? Die 
F rage war wichtig genug, urn n ur unter Zusamm enwirken 
aller b eantwortet zu werden, und so ist es erklarlich, dafs 
schliefslich - am 6. November - die zu DIm versamm elten 
Gesa ndten und Botschafter der Bundesstande ins Feldlager 
var Gienge n g eladen wurden, wo sie nach einigem Zogern 
erschienen, 

Wir sind iiber die Gienger V erhandlungen gut un ter-
richtet. Durch sie \Vird der Ausgang des D onaufeldzugs 

8) PhiL an Herz, Ulrich. Undat. Konzep t. 
9) Phi I. an GLinterode u. Ailinge r, 1546 Nov. 3, 

(0) Ebenda. 
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'bestimmt und dam it der Ausgang des ganzen Schmal
kaldischen ICrieges vorbereitet; sie geben uns ab er durch 
-die Art, wie sie gefuhrt worden sind, auch mancherlei 
Aufschlurs uber die schmalkaldische KriegfOhrung in den 
'voraufgehenden Monaten, b esser vielfach als die verein
.zelten und verstreuten Zeitungen und Nachrichten ahn
licher Art. Im Folgenden werden uns die Gienger Ver
"handlungen beschaftigen, Sie sind eingeleitet worden " 
,durch einen Hingeren Vortrag der Landgrafen Philipp, 
-eine "Erzelung vor den potschaften cler stend, was sich 
.bisher im kdg zugetragen", und diesem Vortrage gelten 
die nachsten AusfUhrungen. Er nimmt aber unser Interesse 

--in .Anspruch nicht nur wegen d er geschilderten Kriegs
,ereignisse: aus ihm ist die gegen Ende des J ahres 1546 her
ausgegebene Denkschrift des Landgrafen, der "Rechen
'Schaftsbericht" uber den Donaufeldzug 11), envachsen, die 
wir allein richtig 'vlirdigen konnen, wenn wir sie ver
gleichend neben den Vortrag stellen. Bei einer Erorterung 
der Gienger Verhandlungen drangt si eh die Frage der 
Wurdigung des Rechenschaftsberichts somit van selber 
-auf, sie kann bier umsoweniger ubergangen werden, als 
<cs gilt, die oft geallfserte Ansieht, dafs er "tendenzios" ge
farbt sei, endlich richtig Zll stellen, Gelingt es, die Auf
gabe auf Grund des vorliegenden Materials heute zu losen, 
-so erhalten wir dadurch aber zugleich einen nicht zu unter
"schatzenden Beitrag zur Beurteilung der Personlichkeit 
des Landgrafen Philipp; ein Vergleich seines offentlichen 
Vortrags mit der Art, wie er spater versucht hat, die Er

-.eignisse darzustellen, ist auch in dieser Hinsicht lobnend. 

I, 
" 

Landgraf Philipps Vortrag im Feldlager vor 
'Giengen und der spatere Rechenschaftsbericht 

iiber den Donaufeldzug. 

Die Ereignisse des Kriegsjahres 1546 haben, zumal sie 
-einen so ganzlich unvorhergesehenen Ausgang genom men, 
schon unter den Beteiligten und Zeugen lebhafte Erorte-

11) Gedruckt bei Rommel, Phil. d. Gr. Bd. III. Giefsen 1830. 
S, 139 IT, ' 

3* 
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rungen hervorgerufen. ') Urn derartige littera rischen Er
zeugnisse zu bewer ten, hat m an nicht selten oach der 
Tendenz gefragt, die sie verfo]gen, ein Gesich tspunkt, van 
dem aus die Darstellungen stets mehr oder minder be
wuIst subjektiv erschein en mussen. Mitunte r kann diese 
Beurteilung das Richtige treffen, umsomehr. wenn die 
Tendenz gaoz am Tage liegt, \Vie dies zur Not fUr die 
"Commentaires de Charles-Quint" 2) gel ten wird, deren offen
barer Zweck "die R echtfertigung der kaiserlichen Krieg
ftihrung und die Herabsetzung der Schmalkaldischen" 3) 
1St. Den Comm entaires des K.aisers ste ht, a uf Seiten der 
Schmalka lder, der R echenschaftsbericht des Landgrafen 
Philipp gegenuber. D er Landgraf selbst nen nt ihn "einen 
claren bericilt, wie alle ding .... ergangen sein", aber ' 
verfolgt ni cht auch dieser Bericht anscheinend ein en 
Zweck ? Sehon Voigt ' ) hat darauf hin gewiesen : er soll e 
das Verhalten des Lan dgrafen bei den entscheidenden Ak
tionen zu rechtferti gen suchen, indem er die Schuld felr 
die begangenen Fehler allein den Bedenken und dem Zau
dern des ICurfUrsten von Sachsen zuschreibt. flier knupfte 
Lenz 5) a n und stellte fest, wpIche unmittelbaren Griinde 
Philipp zur Ausgabe eines Rechenschaftsberichts veran
larsten: Aitinger hatte ihm unter dem 4. Dezember mit~ 
geteilt, da fs die Papisten und auch Leute, denen der Land
graf sein grNstes Vertrauen geschenkt habe, ihm jetzt 
allein die Schuld fur den Ausgang des Zuges zuschoben : 
"darumb will meins underthen ig-en bedenk ens e. f. g. not~ 
turft sein , das sie ei nen bestendigen bericht, inmarsen wie 
er neherm als zu Geingen ungeverlich von e. f. g. furge~ · 
t ragen, zusammenziehen lasse, warumb und us was ur
sach en nit zu schlagen gewest sei und de n allen ober
lendische n stetten zuschriben, damit den lu gin meulern ir 
vermessenheit verwissen und der gutherzig man, den sy 

1) Eine kritischeZu sammenstellu ng des gesamten QueJlenmaterials . 
h. Georg Voigt, Die Geschichtschreibung liber den Schmalkalclischen 
Krieg. Abh. d. K. Sachs. Ges. cler Wiss. XV I. Leipzig 1874. 

' ) Publ iees par le baron Kervyn de Letlenhove. Paris, Bru
xelles 1862. 

3) v. Druffel, Des Viglius van Zwi~hem Tagebuch des Schmal
kaldischen Donaukriegs. i\lUnchen 1877. Einleitung S. 9. Neuerdings 
hat O. Waltz tiber diese "Denkwiirdigkeilen Kaiser Karl s V.c' eine 
Slud ie verofTentiicht (Bonn , Straurs 1901») die mi l' leider n icht zugiing
lich war (mitgeteilt JIi st. Zs. N. F. Bd. 54. S. 176). 

· ) A.a.a. 
5) Der Rechenschaflsbericht Philipps des Grofsm iHigen iiber den.. 

Donaufeldzug 1546 und se ine Quellen. Univ. Pl'ogr. Marburg 1885. 
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bis doher auch dohin bewegt, den g rund des w ar n zu 
mer ken hab". Dieser Brief Aitingers und die gleiehzei
tige erregte K orresponde nz Philipps mit dem Kurfurste n 
iiber die versau mten Gelegenheiten des KTieges w are n, 
wie Lenz sagt 6), ,.ohne Frage Anlass und Anleitun g zur 
A usarbeitung des R echenschaftsberichts". L enz sucht d ann 
in seiner Arbeit ,.die Quellen zu find en, w elche d e m B e
rieht zu Grunde geleg en haben u nd deren V erg leiehung 
mit ihm die Methode u nd T endenz sein er Abfassung- ohne 
M uhe erkennen lassen '\vird". Es s ind dies die im Schmal
kaldisehen L ager ausgegeb enen Zeitungen und das " Aetum" 
v a r Giengen 7), der Entwurf des h essische n Kamm ersekre
t ars S imon B in g: zu dem vom L andgrafen vor den B un
-desstan den im L ager gehalte nen Vortrage. 1m Verg leieh 
zu diesen Q uellen fi ndet L enz ab er im Reehensehafts
bericht "langere Einschi ebun gen. fur welche m an in jenen 
k a um Andeutungen , ja zum T e il eher das Gegenteil liest" 8), 
u nd eben diese Einschiebungen s ind ih m ci ne spatere 
"tende nziose Erganzun g" 9), wenn er a llch meint, da fs die 
u rsprunglichen Qllell en der abgeleiteten llnd tendenzios 
·e rganzte n wohl n icht unbedin g t vorzllziehen seieo )0). wie 
e r aus verschiedenen w ahre nd und nach de m Zuge ge
·schriebe nen Briefe n Philipps a n H erzog Ulrich ven \iV il rt
t ernberg, Fra u Margarete van der Saale u. a. nachweist. 

Bei aller sonstigen vVer tsch atzung des Berich tes als 
-GeschichtsquelJ e enthalt d iese Be weisfUhrung, w enn sie 
r ichtig is t , einen schw eren V orw urf gegen den La ndgra fen. 
-Ganz abgesehe n davon, da fs eine solche tendenziose Ent
s tellung, noch dazu, wie ma n notwe ndig a nnehm en rnufs , 
auf ICoste n des Bundesgenossen, als unritterlich gel ten 
,miifste, ware da mit die Wahrh aft ig k ei t Philipps leieht an
zu zweifeln, noch mehr, man wurde ihn, der den Bericht 
dem His toriographen des Sehm alkaldisehe n Bundes S leidan 
iibermitteln liefs " ), g ar der v ersuehten Gesehi ehtsfalsehung 
beschuldigen k Onnen. S chon darum scllCint hier e in e 
.Naehpriifung des heute vollstandig vorli egenden Materia ls 
geb oten. Gewi fsh eit a ber werden wir dabei nur erlange n 
Konne n, w eon wir jene lVlethode bei Seite setzen, die zu-

.) S. 25. 
7) Die Zei lungen abgedruckt b. Lenz S. 6 IT., das Aclum S. 18 fT. 
') S. 22. 
' ) S. 26. 

" ) S. 27 . 
.:11) Phi \' an Bncer. 1547 Jan. 7. 
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erst nach der Tendenz fragt, :rvIutmarsungen daruber an
stellt, und van diesem Gesichtspunkt aus "analysiert". 
Wir werden ohne jede derartige Voraussetzung an die 
Arbeit gehen, wir werden zuerst nach cler Zeit und Art 
cler Entstehung des Berichtes fragen t daraus wird sich 
van selbst ergeben, ob er einern besonderen Zwecke client, 
ob er dafUr zugeschni tten, tendenziOs gefarbt ist. 

Lenz hat, wie erwahnt, die Quellen des Rechen
sch aftsberichts teilweise aufgedeckt und abgedruckt. Das 
tatsachlich vorhandene und var alle m in Betracht korn
men de Material ist folgendes: 

Zuerst der Entwurf des hessischen I{ammersekretars 
Simon Bing zu dem Gienger Vortrage des Landgrafen. das 
bei Lenz abgedruckte uActum", und zwar in cIrei Exemplaren. 
die,einige unerh eblicheAbweichungen ungerechnet, im Wort
laut ubere in stimme n, namli ch eins von der Hand Simon Rings 
(a), ein s von der H and d es Peter Klotz (b) (Klotz war Aitin
gers Substitut) und eins von cler i:-ianc1 ein C's unbekannten' 
hessische n I{anzl e i schrciber~ (c). Nur lctzteres hat ubrigens 
L e nz vorgelegen,l2) DasActum van der H and d es Kammer
sekretars, das fUr b und c die Va rlage bildet und von dem c 
nur ein e mangelhafte Abschrift ist, ist von Philipp eigenhandig 
i.iberarbeitet, Worte und ganze Satze s ind durchgestrichen und 
vielerlei V eranderun gen und Zusatze gemacht. GrOfsereEin
schiebungen sind in dem Bingschen Entwurf durch Zeichen 
angedeutet und - wie der Lanc1graf zu tun pftegte - aUT 
Zettel geschrieben; van diesen 10sen Zettel n ist aber an
scheinend leieler kein einziger mehr e rh alten. Da jedoch 
die auf elem vOrliegenden Blatt stchcnc1en Zusatze und 
Verbesserungen wortlich vom R echenschaft sbericht auf
genom men werd en, so durfen wir die verloren gegangenen 
ohne weiteres a us dem R echenschaftsber icht rek onstruieren, 
zumal stets den vom Landgrafen durch Zeichen im Bing
schen Ent\vurf ange merkten Stellen im Rech enschafts
bericht cler Stellung- nach grMsere Abschnitte entsprechen . 

Mit diesem Resultat treten wir nun an das zweite 
und wichtigste hierher gehorige Aktenstuck, das vom hessi-
schen S ekretar in Bundessachen A itinger wahrend der 
Verhandlungell im Gienger Lager niedergeschriebene Pro-

12) Vgl. Lenz S. 20 Z. I ; die Slelle laulet bei Bing llnd Klotz: 
eins teils Cl' :wlw nach dcl' Wpmiix, cins teils er 'Xohe nach Nlll'nberg zu_ 
Lenz S. 20 Z. 23: da 1St; b. Kl otz und Bing: da s isl. Lenz S. 20-
Z. ;-H / ~2 b. Bing und J(Jolz: ~cie 'T11a1t mm die abgclru1igen, ist eilh 
flucht etc. 
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tokoll. Es ist ein gehefteter Faszikel von mehr a ls 30 
beschriebenen Folien. Die Schrift IMst si ch vielfach nur 
schlecht lesen; oft kann der Protokollflihrer dem Vortra
genden sichtHch kaum folgen, und gar bei cler sich an 
den Vortrag anschlierscnclen lebhaften Dehatte hat der 
Schreiber stellen lVeise nur gekri tzelt . Auch Lenz hat 
das P rotokoll in der H and gehabt, aber spater verlegt 
und ist infolgedl"ssen hinterher cler irrttimlichen Meinung, 
es sei ein "Konzepl" zu dem Actum, dem mehrere Rand
bemerkungen von Bing- oder vom Lan dgrafen selbst. bei
gefiigt sind. 13) Diese "Ranc1bemerkungen" drllckt e r hinter 
dem Actum ab als Anmcrkungen zu den Stel1ell, neben 
welche sie im Konzept gcsetzt seien. H) 

lm Folgenden sa1len cler Ent\Vurt~ cler uberarbeitete 
Entwurf, das Protokoll und der Recbellschaftsbericht mit 
einander verglichen werden . J ch lege das Protokoll als 
den Niederschlag des lVirklich gesprochenen Wortes zu 
Grunde; indem ieh den Inhalt des Vertrags wiedcrgebe Hi), 
hebe ich die vom urspro.nglichen Actum abweichenden 
und dariiber hinausgehenden Stellen dU Tch kursiven Drllck 
hervor. Ein Zusatz in I{lam mer belehrt uber die, durch 
Seite und A bsatz zitierte, in B et racht kommende und , 
wenn nicht ausdri.icklich das Gegenteil bcmcrkt i5t, mit 
dem hervorgehobenen Inhalt des Protokolls libereinstim
mende Stelle des R echenschaftsberichts. Die Verbesse
rungen des iiberarbeiteten Entwurfs werden jedesmal in 
einer Anmerkung wiedergegeben, bei den grofseren und 
verloren gegangenen Zusatzen ist stets auf die ent
sprechen den Abschnitte des Recbenschaftsberichts 16) ver-

• Wlesen. 
Mit eine m Hinweis darauf, dafs alleiniger U rheher 

dieses l(ri eges cl er Kaiser sei uncl mit einer bitteren Klage 
uber die Saumseligkeit und Kargheit der Stande leitete 
Landgraf Philipp seinen Vortrag ein : Sachsen und Hessen 
verIiefsen Land und Leute und zogen ohn e Sau men herauf 

IS) Lenz S. 17. 
I') Lenz S. 21. Anscheinend hat Lenz das Protokoll mil dem 

Aetum vergliehen und sich alle Slellen notie l'l, in denen das Protokoll 
tiber das Actum hinausgehl. Jedenfalls rinden sich diese sogenannten 
Anmerkungen all den bell'. Stellen des Prolokolls wortiich, auch ist 
die bei Lenz in Anm. I durch Punkte als unlosel'lich gekennzeichnet e 
Stelle im Protokoll tatsachlich schwer zu entzifTel'D. Es heirst ubrigens: 
mufs durch enge symf und anders. 

15) So oft es angangig ist, gebe ieh den Wortlaut wieder. 
115) Irn Weiteren immer abgekurzt R. 8. , ebenso Aeturn durch A. 
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ins Oberiand, vorbei an Wurzburg und Bamberg und ver 
zichteten auf Bitten der bedrohten Oberlander darauf, d iese 
Stifter zu brandschatzen. Nach der A nkllnft zu Donau
worth (4. August) 17) beratschlagte man 18) "daIs man xiehen 
solle "f Landskuet,. mu{s dUTck enge, symf und andeTs, also 
daIs man mit dem n tissigen %1.lg nickt /,ann handeln (R . B. 
140, 1.). Man ein igte sich schliefslich a llf de n Zug nach 
Regensburg . 

E s mufs hi er bemerkt werden, dafs der K aiser sich 
am 3. August von Regensburg nach Landsh ut zuruck
gezog en hatte, den aus dem Suden erwarteten Spaniern 
und ltalienem ein Stuck Wegs entgegen. 19) 

Darauf erfolg te - so fahrt der Landgraf im Vortrage 
fort - die E innahme von lZain. B eim VJ eiterm arsch 
meldeten in P ott mes Kundschafter, dafs etli che S panier 
zu Reicherlshofen 20) seien, als man dies aber erreichte , 
zogen d ie W elschen ihnen nach " ) Ingolstadt zuvor (R. B. 
140, 1). I ndessen kam d ie Zeitu n ~ vom Aufbruch des 
Kaisers van Landshut (15. Au gust) 2') nach R egensburg " ) 
und veranlafste die Schm alkalder, \Vieder ube r d ie Do
nau zu gehen, urn einen e twa gepl anten E infall in Bundes
gebiet oder die in Aussicht stehende V ereinigung des Kai
sers mit Buren zu verhindern. 24) N ach Verhandlungen mit 
Ingolstadt (18. Aug.), das seine Neutralitat erklarte, rtickten 
sie weiter (K Osching 19. A ug.) b is uber die A ltmuhl 
(Breiteneck 21. Aug.), wandten sich aber, als de r Marsch des 
lCaisers auflngolstadt bekannr w urde, urn dem Feind zuvor-

17) Ue ber die einzelnen Stationen des Zuges unlet'l'i chtel uns 
das llVerzeichnu s des zugs A 0 46 e rgangen" (St.-A. 1\'1. , Schmalk. 
Krieg, Donaureldzug, llinerar.) Es ist (nach del' Hand) van dem da
maligen Kanzle ischre iber, s pateren KammcrsekreUir, Alexander Pflliger 
a ufgeste llt. Pfl uger hat den Zug nicht mitge mach l, sondern ist in 
Kassel zmuckgebJiebe n. Er mag das ltinerar aus Allfzeichn ungen 
des Landgrafen zusamm engeschrieben haben, der sich , wie bekannt, 
in kl e inen Kale ndern Tagesnotizen Zll machen pOegle. 

18) Zusatz wm A. s, H. B. S . 140 Abs. 1. 
HI) v . Dl' uITe l, Viglius S. 53. Kann engie fser a. a. O. S. 48. 
~O) A. hat P faffen hoven. PfaITen - is t von Phiiipp durchgc

s trichen, abe t' wieder dariiber geschrieben. R. B. 140, 1 Re icharts 
hofen . 

21) A. : s ie kam en aber von denen in ingoistadt. 
21 ) Vi gilius 54. 
23) Zll salz Z. A.: indes zohe del' kaiser u ff dl'ey meil nehen uns , 

R. B. 140, 3 llff vier meil. 
240) Verbesserung i. A.: nach dem von Beurn ode I' nach dcm land 

xu W'irteniJerg, Meissen. Vg!. R. B. 140. 3. 
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z ukommen, uber Riedenburg 25) nach N assenfels (24. Aug.), 
wo ein ScharmOtzel mit des ICaisers Vorhut stattfand. 
Am 28. August wurde nach Ingolstadt zu bei Bettenhofen 
ein Lager bezogen , in das in der Nacht Spanier und 
Italiener einfielen (R. B. 141, 1 Spanier und Welsche).26) 
A m anderen Tage 27) "sclricklen 'WiT herctus ;tU; besehen alLe 
gelegenheit (R. B. 141, 3), kamen in ein dor! 28), waren 
" iel darin spanier (R. B. 141, 3) "), bliben etlich todt, 
war ein grofs scharmutzel". Dart lagen sie einige Zeit 
still SO) ,,(oreh/en uns wr einem hac"" (die Schutter vg!. 
R . B. 141,4). Am folgenden Dienstag 31) (31. Aug.) brachen 
sie auf mit allem Geschtitz gegen des l(a isers Lager und 
begannen den Angriff unter heftigem Geschutzfeuer. Die 
Feinde gerieten in Bestilrzun g und Verwir rung 8t) u nd 
"xogm naek dem platx der an der Tanalt" (R. B. 143, 2). 
N un w urde von etlichen 33) geraten, die I{nechte in die 
Schanze laufen zu lassen ") ,,1 regiment aeler 3" (R. B . 
143,2), etliche aber rieten mit E r!olg daw ider. ") So 
versaumte man 36) , einen offenbaren Vorteil richtig auszu
nutze n. "Danach mitwoch "\vieder 3i) geschossen, danach 
den donn erstag 38) auch heftig, 'ltnd sic van der Kat'Xen ge
sehassen" (R. B. 143, 7, 8). In dem daraus erfolgenden 
Scharmutzel all) drangen die ICaiserlichen aus cler Schanze 
her vor in der Absicht, das feindliche Geschutz 40) zu er-

25) Verb. i. A.: do wanten wir U11S nach Ritenberg. 
26) A.; da understunclen sie uns ins lager zu fallen etc.; diesel' 

"Satz ist von Philipp gest ri chen. 
21) Gl'ofserer Zusatz z. A, R. B. 141, 3. 
28) A. in einem dorf: von Philipp geslriehen. 
20) Das kursiv Gedruckle fehlt im A.j auch kei n Zusalz. Vg!. 

unten Seile 46. 
80) GrOfserer Zusatz z. A. R. B. 141, 4. 
SI) A. mit den Verbess.: u:elclts nun 'voigents uf einen dinstag 

geschehclt; also \Vie R. B. 142, 1. 
U) Erganzu ng zu A.: dass inen ni t wol gewesen, s01uiern die 

Welschen im weichen nach W1' thonau ;tu. V gl. R. B. 143, 2. 
S3) Verbess. i. A, : nun helle landtgraff gem gesehen. Vgl. 

R. B. H2, 6. 
34;) Grosserer Zus. z. A. R. B. 14:l, 2. 
85) Die bell'. Stelle i. A.: die andern aber etc. von Philipp ge

s lrichen. 
SII) Verb. i. A.: wie freundl und zum teil die feindt sagen. Vgl. 

R. B. 14B, O. 
IT} Im A. verbesserl <LUS den milwochen und sonderlich : den 

'nn'tUiochen Mmli(:h. 
~ 8 ) Grofserer Zus. z. A. Vgl. R. B. 143, 7, 8. 
39) Tm A. verb. daraus erfolgt das grosse sell. 
40) Im A. verb. und woHen den ullsern das geschutz ablaufen 
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obern, wurden aber zurlickgeschlagen. Nach einem fUr 
beide Teile ergebnis losen Sehiefsen b esehlofs man a m 
Freitag (3. Sept.) im sehmalkaldisehen Kriegsrat den 
Abzug ") "us ursaehen, das der kaiser die stat [hab e 1; 
zudem so wurde er uns noch Di11ingen, Lauingen, Thonau
w ord, prophiand n emen." Dieser Abzu g erfolgte am 
Sonnabend den 4. September "), und ma n bezog wiede. 
das alte Lager bei Bettenhofen. ") A m Sonntag mar
schierten s ie w eiter auf Neuburg; die Kaiserliche n folgten 
ihnen, Hhaben auch unsere nachvart getru ngen va n einem 
b erg"; d oeh wandte sieh diese und drangte die Feinde
wieder zuriiek. " ) Die Absieht der Sehmalkalder ging 
dahin, auf BOren zu treffen vcr d essen Vereinigung mit 
d em ICai~er. BOre n rtickte aber mil seinem Volk, \Vie sie 
in Donauworth erfuhrell, auf Neumarkt zu und war nicht: 
m ehr zu erreich en. '15) "buZes als PeU'rn 'l: ll1n ka'ise1' kmnen, 
h aben wir erfaren, das der k a iser iiber die Thonau ziehen 
will." Urn ih m den W eg naeh A ugsburg zu verlegen, 
gingen auch die P rotestan ten hinuber und lagerten sich 
zwischen Lech und D onau. Einige Tagc spater setzte der 
Kaiser 46) ab erm als iiber und nahm seinen Ma rsch auf 
Ma rxheim, und ab erm als folgten ihm die Sehmalkalder. 
Ei ne vVeile lag man einander gegenii ber; k leine Schar~ 
miitzel fa nden mehrfach statt, a ber zu einer ,vi rkli che n 
Sehlaeht war auf beiden Seite n k ein e Neigung vorha nden .46,} 

wie R.E. 144, 1. Der fo lgende Satz im A. ges tr ichen und dafiir grofserer 
Zusalz. Vg!. R. B. 144, 1. 

11) Im A.: Ellich wollen lieber da geplieben se in. Diesel' Sat:'.. 
von Philipp geslrichen; dame grosserer 7,usatz. VgI. R.B. 144, 3, wo
nach del' Land graf gegen den soforl igen Abzug gesp rocben ha ben will. 
Augenscheinlich isl del' Anzug Burens, dem man "unler Augen ziehen" 
wollte, marsgebendel' fill' den Abzug gewesen als die im Vortrag auf
gefUhrten Griinde. 

41) GrOfsel'er Zus. 7.. A. , vgl. R. B. 141·, 4. Im Protokoll diesma1 
ke ine Andeu tung dieses - ubrigens unwesentlichen - Zusatzes. 

43) Im A. der folgende Satz: da sie allch wenig mil uns ge
handelt von Philipp gestrichen. 

44) Im A. dies Scharm ulzel nul' oberfHichlich erwuhnl ; auch kein 
gl'oferer Zusatz des Landgrafen. 

45) Zusalz z. A.: das er nach Neuenmark gezogen elc. und (orlers 
:m Keiser :tu l llgolslat. Vg!. H. B. 145, n. Die Vereinigung Btirens mil 
dem Kaiser ist im A. nichl ausdrti cklich el'wtihnt! - An di esel' Slelle 
isl iibrigens 1m A., wie auch im Vortl'ng, die Erohernng Neuburgs. 
iibergangen. R. B. 145, -i. 

46) lm A.: ist er; daralls von PhiJipp verbessel'l : ist del' /ra£ser. 
Diese unwesenlliche Aenderung finde t sich nueh an anderen Slellen ; 
ieh er\V~ihne sie weiLer nichL ausdrucklich. 

46a.) Grafserer Zusatz z. A. Vg!. R. B. 146, 4. 
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]", Schmalkaldisehen Lager besonrlers "icht, weil man die 
vorteilha(te Position des Kaisers bedathte, del' "den wakl xum
besten gehapt und gesehiU", da(ar" (R. B. 146,4). A m 2. Ok
tober endlieh braeh der Kaiser auf und 109 auf F UnfsUittel1' 
zu 47); die ausgesandten Kundschafter konnten aber bei dem
dicken Nebel (R. B. 146,6) niehts Gewisses Uber das Marseh
zie! in Erfahrung bringen; einige behaupteten, er ziehe 
nach cler vVernitz, an dere. er ziehe nach N urnberg. 1n
dessen schwand der Nebel, und man sah nun, dars der 
Marseh des Feindes naeh der Wernitz zu ging. Infolge
dessen rUekten die Sehm alkalder auf Deggingen; sie 
planten namlich, vor dem Kaiser das gill1stige Gelande 
bei Nordlin gen Zll gewinnen und ihn an cler Besetzung 
N()rd lin gens und am Einfall dureh das Remstal in das 
vVU rttemberger Land ") zu verhindern. F r iih am Morgen 
zogen sie auf, der Kurfiirst fUhrte den Vortrapp, Land
graf Philipp das Mitteltreffen; aber sogleieh hangten si ch 
die K aiserlichen an die Nachhut. oH') Der 1{u,r{iirst, der n~'it 
seimm Zuq bereits uber ein Wa ssel' geset;d wm', liefs darau( 
halten und u'ar im Ungewissen, ob er nicht dem bedl'iingten 
Naehxug HUl(e sehicken sollte. "Ieh hielts fur bessel', dafs sie' 
sahen, den berg (bei Nordlingen) xu nemen" (R. B. 147,3). 
Indes der Land graf nur langsam folgte, urn den Nachzug 
aufzun ehmen, bemerkte er auf einmal, dafs ein feindlicher 
I-Iaufe naeh dem anderen herankam und stellte daher 
sein Kriegsvolk gefeehtbereit au f. AIs die Kaiserliehen 
so ihren Ueberfall vereitelt sahen, wagten sie keinen ern st
haften Angriff zu unternehm en. 5O) So lange abet' hatle sz'e 
del' I.an(~qra( au(ge/witen, da{s inx.wischen d." Kw/ilrst ",it 
den Seinen in die Steltung bei NOl'dlingen ein1'ucken konnle. 
"Do Iwben. vie! tre(tlicher leut gesapt, der [(a;ser hal .colle" 
schlagen, als del' Peu1'l1 gethan" (R. B. 148, 1,2). Am an
dern Morgen 51) (0. Okt.) "sein sie hart u(s lager );,ug"'ant; 
da hat er vii volle lasse" [stur",e,,], drangen ein ins lager" 
(R . B. 148, 3). Dieser unerwartete Sturm braehte den 
Schmalkaldern g rofse Verluste, unter anderen wurde 

41) Gr6fserer Zusatz z. A.: kann si ch aber wohl nul' auf die
Noliz yon dem "grofsen Nebel" beziehen . Vgl. R. B. 146, 6. 

~ 6) Zusatz zu A.: das er nns das Remstal im land:tu. W£,.Uen-
terg. Vg!. R. B. 146, 8. 

f9) Gr6fserer Zusalz zu A.: vg!. R. B. 147, 3. 
50) Gro[serer Zusatz z. A.: vg!. R. B. 148, 1, 2, 
51) Verbesserung i. A.: 'Coigellds da isl elc., dann grofserer Zu-

snlz, vgl. H.8. 148, 3. 
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Herzog Albrecht van Braunschweig schwer verwundet 52), 
,doch waren auch auf cler Gegenseite schwcre Verluste zu 
verzeiehnen. "Nun habe" w;,' allerley m/Schleg gehapt, habe" 
im syn gehapl: naclds !t/Tsten, "ber die Eger. Aber es ver
xihe sich so lang .. indes so brach der Kaiser "/T in der nacht .. 
·er wi,. das [gewmj worden, da xoch er hinweg" (R . B. 
148,7 53)). Es folgte die Einnahme DonauwOrths dureh 
den I{aiser, das von den Protestanten aufgegeben war, 
"denn es ist nit vest" (R. B. 148, 5).51) Der Kurflirst 
und der Landgraf sehlugen nun vor, Lauingen zu H lilfe 
zu ziehen, dagegen rieten aber viele "Kriegsverstandigeu

: 

..., sei ein beschw .. rlicher Weg, x"dem halte es Schert/in mit 
bundle,.;s.he", Kriegsvolk 55) (R. B. 149, 1). Wie es aber 
bei cler Aufgabe Lauing-ens zuging, daruber erfuhr man 
niehts Gewisses: "elliehe meinen (se. Sehertlin habe die 
Leute) heralls ge!iihrt, eUiche, (se. die Kneehte seien) selbst 
herallsge"ogen" (R. B. 149, 2).56) Naehdem der Kaiser 
Lauingen gewonnen hatte, stand Zll befijrchtcn, dars er 
seinen W cg auf DIm Zll nehmen oc1er durch das Brenz
tal ins Wlirttemberger Land einfallen werde. Die Schm al
kalder bezogen deshalb ein Feldlager vor Giengen 51), 
um in defensiver Haltung den Feind zu beobaehten. Am 
selben Tage noch folgte er ihnen; wenigstens zeigten si ch 
in der Nahc des Lagers auf e inem Berge einige kaiser
Hche Geschwader, diese wichen jedoch vor den aus
geschickten Reitern und Schiitzen zuruck. 58) Nun hatte 
man die Vcrfolgung aufnehmen miissen 59) , wieder aber 

111) lm A.: herzog Albrecht lodt; damr verlJcsscl'l: hard rer
unmdt, u f beiden seiten vide ICld dot; den rl.llch die unsern erhalten, 
tmd [sinl bis 'il1S lager] getrullgcll. Vgl. R. B. 148, 3. 

liS) Wo dies abe)' ers1 hinter del' Erzahlung von del' Eroberung 
DonauworLhs nachge t ra~en wird. Auch im A. finde l sich cin aur diese 
-Notiz zu beziehender grofserer Zusatz erst an diesel' Slelle. 

64) ErgU.nz. u. Verbess. i. A.: Thonawerda, wilchs garlix. nit (est, 
lassen gcwinnen,. und darnach 1£ber etliche tag in der nacllt und 
nebel etc. Vg!. R. B. 148, 0) 6. 

611) Zusatz z. A.: als das es tin arger lI;eg lmd cin "oUx. und :t·u 
sorgcn) das vilt'rr werdell, ?nit a1lderer mcrer persuasion. V gl. H. B. 149,1. 

611) Im A. nul': davon wirdel ungleich geredt. Auch kein 
Zusatz ! 

67) lm A. durchgcstrichen: das morgen vier wochen. 
118) Im A. durchgestl'ichen: wi man die abtrungcn, ist ein fluchl 

under sie komen, und darUber geschrieben: dadurch sie ins weichen 
kommen. V gl. R. B. 149, 4. 

119) Im A. erganzt hinter wers ohn schaden elc. abgegangen: 
sondern etliche geswader reuter und fenlein knechl erlegt warden. 
Vg!. R. B. HO, O. 
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opponierten "Kriegsverstandige", denl1 sic vermute ten' 
hinter den Geschwadern das ga nze fe indli che B eer und 
wu rsten nicht, rlars cler K aiser auf D im zu marschieren 
beabsiehti gte, w as er freil ieh jetzt anfgab, 

Es folg te ein e R e ih e vo n Gefeehten be i Gie ngen . 60) . 

Am Sonnabend , den 16. Oktober "), uberfielen die K ai
serlichen einige vVagen des Landgrafen, zu deren U nter
stutzung ein Fahnlein R eiter aus dem Lager geschickt 
wurde. A us dem Gepla nkel entwiek eJte sieh ein a llge
meiner K ampf; hin und he r sehwankte eine W eiJe d er E r
folg , bis e ndlieh am Abend der L a nd g ra f mi t etliehen 
Feldschlangen, die er auf einen Berg zu bringen wu[ste, 
den Feind zum A bzug zwang. 

Die U eberfa lJ e au f zur Futt p.run g ausgeschickte W agen 
wiederholten sich mehrfach, ein mal, a m 27" erli t ten d ie 
Bundlerischen dabei g rofse Verluste : H atzfelds ganzes 
Fahnlein w ard uberwa lt igt u nd nicht weni ger als 7 E de l
leute gefangen , A Is a m Abend des 30. wiederum K ai
serliche mit sehrn alkaldischem V olk ins H andgemenge ge
rieten, wurden sie dUTch ]senbza:q und Dan'ielScheuerschloss (i~) 
erfolg reieh zuruek gedra ng t . A m 31. 109 der K aiser aus 
sein em Lager an der Brenz ab in eine neue Stell ung 
zwischen Dillingcn und Lauingen . Das geschah in der 
Naeh t, und d a 'aueh ei n dicker Nebel den Abzug begun
stigte, so hielt es sehwer , dem Feind Abbru eh zu tun. 

Zum Sehlufs gab La ndg ra f Philipp eine kurze V er
teidigung des defensiven V e rhalte ns der Schmalkalder , 
wahrend die K aiserlichen bei Sontheim an der Brenz lagen : 
A uf beiden Seiten, nach D lm und nach Lau in gen ZU , war 
das Gelande ung Onsti g, . ueh ha lte der F eind sieh, indes 
ma n operierte, leicht gegen das Gienger Lager w end en 
un d allen Proviant wegnehmen ko nnen und \vare viel
leicht durch das B renztal ins Wurttemberger Land ein
gefaBen. 

Dies der w esentliehe Inhalt d es Aitingerschen Proto
koBs . Wir habe n gesehe n, da fs es bei' vVeitem uber das 
A . hinausgeht und die einzelnen Ereig nisse mit g rOfserer 
A usfuhrli ehkeit schildert , Itn V erhaltnis zurn A. h ab en 

60) Tm A. sind sie ganz kurz abgetan. 
el) lm A. ist de l' Abschnitt : den sonnabent ist etc. dU l'chge

strichen. - Der Schlufs des A. weist nur noch eine unwesentl iche 
Erganzung auf: Lenz S. 20 Z. 2 van u. is t nach reuter ergiinzt der 
IOlsern. 

et) R. B. 152, 3. 
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'w ir im Protokoll eine Menge Iangerer Einschiebungen 
-festgestellt. denen zurn grofsten Teil die eigenhandigen 
g rofseren Erganzungen des Landgrafen zurn A. ent
sprechen (nur einige fehlen u nter di esen eigenhand igen 
Erganzungen vg!. o. Anrn. 26. 29. 44. 56 und nur eine 
dieser Erganzungen fehlt irn Protokoll vg!. o. Anrn 42) 
und die sich samtlich im R. B. wiederfinden. 

Das Bi ngsche A. steht zeitJich an erster Stelle; es 
ist in Wirklichkeit nur ein fhichtiger farbloser Entwurf 
und ganz skizzenhaft gehalten. Vieles laJst er aus, vieles 

·deutet er nur schwach a n, und wo es sich urn v ersaumte 
'Gelegenheiten, urn rnilitarische Fehler d er Schrn alkalder 
handelt, da geht er sachte voriiber. U m nur E iniges zu 
wiederholen: Die Vereinigung Bilrens mit dem K aiser 
b edeutet einen Wendepunkt in diesem Kriege; alle Kreuz~ 
und Querzuge der Verblindeten, alle ihre Marsnahmen vor
her sind darauf becechn et, diese Vereinigung zu hindern. 
Als sie vollzogen ist, h at der l<aiser mit ei nem Schlage 
die Oberhand; di e Schmalkalder sind seitdem vollig in 
-die D e fensive gedra ngt. G leichwohl erwahnt das A . d ie 
Vereiniguog mit k eine m Wort. 63) Deber die von Schert
lin verschuldete Aufgabe L auingens g eht es zartfUhlend 
mit den Worten hinweg: "davon wirdet ungleich geredt"_ 
Und was die H a uptsache ist, liber die vorbereitenden Ver
handlungen des schmalkaldischen Kriegsrats bringt es nur 
.sehr unbestimmte und vieldeutige Nachrichten . 

lm Gegensatz hierzu si nd die Ausfiihrungen d es 
Landgrafen in seinem Vortrage, van dem cl er Protak oll
fiihrer doch TIur das Wesentliche festhalten k on nte, be
stirnmt und klar; er benutzt den Entwud als Unterlage 
und Stlitze des Gedachtnisses, aber wie weit geht er in 
,seinem miindlichen Bericht dariiber hinaus! Aus u nmitteI
barer Anschauung vermoge seiner Stellu ng an der S pitze 
des Bundesheeres weirs Philipp natlirlich viel ausflihr
lichere Angaben zu mach eo, viel treffender zu urteilen. 
U nd di e begangenen F ehler werden von ihrn nichts 
weniger als beschbnigt. 

Zweifellos ist der Bingsche Entwurf die erste Grund
lage des spateren "Rechenschaftsberichtes", der den W ort
laut des A. aufnimmt, so weit es nur irgend angeht. Die 
vorl iegende Ueberarbeitung des A. ist erst nach dem Vor
trag vorge nommen, wie s ich aus foIgenden Grunden er-

") V gl. Anm. 45. 
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-gibt: Im A. heirst es (unter dem 14. Oktober): sint wir 
bis h£eher gertickt, das morgen ~'ier wochen. Fur hieher 
verbesserte Philipp ken Gingen und strich die Zeitangabe: 
das morgen vier wochen, da ja di e Fassung des A. fur 
einen spater a usgegebenen Bericht Si110105 war. E in 
anderer Beweis: U nter dem 11. August berichtet das A.: 
wie wir gen Bethmes kommen, ist uns etlich kundschaft 
einprach t, als solten etlich Spanier oder Italiener vorha nden 
zu P(affenhoven sein . P(affenhoven ist eine falsch e An
g abe. Als der Landgraf den Entwurf spater iiberarbeitete, 
fiel ihm d ie falsche Angabe in s Auge; er strich P(affen
durch, wu[ste s i ch aber nicht gleich auf den richtigen 
Namen zu besinnen und schrieb wieder Pfaff'tm- 'darUber. 
I n seinem Vortrage hatte er noch richtig - den vor
l iegenden Entwurf verbessernd - Reicharlshofen gesagt, 
w as auch der R echenschaftsbericht brin g!. 6.1) 

Zwische n diesem umgearbeiteten Entwurf und dem 
R.B. ist noch ei ne zweite Ueberarbeitung des A. anzu
setzen. Material darliber liegt nicht vor, allem Anschein 
naeh ist aber hierzll das ProtokoIl hera ngezogen, das, wie · 
wir gesehen h aben, an einigen Stellen i..iber das uberar
beitete A. hinausgeht, Stellen, an dene n si eh im R. B. Er
ganzunge n im Sinne des Protokolls fi nde n. Vielleieht ist 
·das obe n a ngefuhrte "Verzeichnus des zugs A!!... 46 er
gangen" 65) fUr die zweite U eberarbeitung aufgestellt, wie 
aueh ein "Verzeichnus der rittmeister, oberst.en und hapt
leuth (!) n amen, so anno etc. 45 (!) in dem d efensionszuge 
meinem g. f. und hern zu H essen etc. gedient" etc. (6) 
.liehen wir die Summ e : Der mundliche Bericht des L and
g rafen Philipp im Feldlager vor Giengen stimmt mit seinen 
.spateren Ausflihrungen im Rechenschaftsbericht im Wesent
lichen uberein, spatere Einschiebungen, die Lenz im Ver
g leich mit dem Actum - und den hier nicht in B etracht 
kommenden Zeitungen - zu finden glaubte, lassen sich 
im R. B. nicht nachweisen. W enn wir dagegen im A. -
und ebenso in den Zeitungen - "kaum Andeutungen, ja 
.zum T eil eher das Gegenteil" von dem lesen, was diese 
."lan gere n Einschiebunge n" sagen, so faUt das dem Lanct
g rafen nicht zur Last. Aueh Bing, dem Verfasser wie 
·des A. so auch der Zeitungen, mochte ieh daraus keinen 
besonderen Vorwurf machen. Die neutrale R altun g steht 

54.) V gl. o. Anm. 20. 
(5) s. Anm. 17. 
66) St.-A. l\L Schmalk. Kr. Rech.enschaftsber. 
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ihm woh! an; seines Amtes war es k eineswegs, zumal ber 
der Ausgabe der Zeitull g-ell , ()ffelltlic h de ll Richter und 
Anklager zu spielen. Philipp selber hat ja im Feldlager 
vor den versamm elten Standen oach ein g rorse MaJsigung 
gezeigt. An den en tscheid ende n Punktcl1 , bei den ver
saumten Gelegl?l1h eiten. unteri aJst er es da ma ls 11och,. 
Nam c n zu nel1l1en; in ruhiger, sachli cher vVeise schildert 
er, \Vie die Mehrheit im Kriegsrat in den kritischen Mo
men ten alle verstandigen Vorschl age zur Ausnutzung einer· 
gunstigen Lage, ein es Erfolges od er zum Angriff stets 
nied erstimmt. U nd jeder der Anwese nden wurste zweifels
ohne, wer mit diesen "Kriegsverstandigen" gemeint war. 
Hier k omm en vcr allem die Ereignisse urn den 31. August 
in Betracht : Die Schmalkald er hatten das kaiserliche 
I.ager vor Ingolstadt angegriffen; unter ihrem heftige n 
Geschiitzfeuer geri eten die Feinde a rg in V erwirrung und 
wi chc n nach der Donau zu rOck . ] n seinem V ortrag sagt 
Philipp: Nun w,HcI va n etlichc n - llncI das 5011 heirsen 
vom L and g rafen selber llnd sciner Partei! - fur gut an
gesehen, das etliche soli ten hineinlaufcn, 1 regim ent od er 3,.. 
etliche - namlich cler I{urfiirst besonders uncl die Sei
nigen - aber meintenJ kont da leicht zu schaden kommen. 
lm Bingschen Entwurf steht nur: Nun hette n gern et lich, 
gesehe n, das mit etlichen haufen kn echten gedruckt wer. 
Elhtll hat Philipp beim Ueberarbeiten durchgestrichen und 
damr geschrieben: lanc(gmtf gem. 01) vVollten \Vir die 
pra hlerische n \i\Torte Sebastia n Schertiins, der sich in seiner 
Lebensbeschreibung 68) als den cinzigen Kriegsversta ndigen 
im Lager hinstellt, ernst nehm c n, so ware freilich diese 
Verbesserung Philipps e ine g r()blich c V erdrehull g der Tat-

67) Aurserdem ist zu der Stelle ein ~I'orsel'el' Zusntz gemnch t,. 
inrolgedessen InuteL sie im n. B. (142/H) : Nun hell der lanlgl'ave gem 
gesehen, das man mit elz liehen heufTen knechlen gelruekl, die sehantz
greber der veind sehanlz einreirsen lassen uncI daruf so paid mit den 
reultern aueh hinein {!,"esetzt hette. 1st derwegen zu dem ehurfurs len 
gel'itten, hat die obristen und kriegs relhe ervorder l und gesprochen : 
wan ieh der saehen allein in gewaldt hell, wie ieh halt, do ieh hertzog 
Ulrichen von Wurtlembergk se in landl widder reeuperiren halfT, so 
wolt ieh bei meiner seelen se ligkail rathen, das man lies 7,wei regi
ment kneehl in die sehanlz raIl en, lirs so paid denen naeh die sehan tz
greber die sehanlz einlziehen und das man volgendls darufT mil 
reutern und alien andern heufTen naehlruckL Dargegen der Churful'st 
und and ere, die es aueh gUl gemeint, di s bedeneken gchapl e tc. 

tB) Leben und l'halen des weiland wohledlen und ges trengen 
Herrn Sebastian Schertlin von Burlenbach durch ihn selbs l deulsch 
beschrieben, hrgb. v. Sehonhulh. MOnster 1858. S. 45. 
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sachen: "Aber auff vil bitten, anruffen, fl ehen und meirr 
getreu raten, dann ich sahe wol, das der feind erhascht, 
wolt mich der landgraf nit angreiffen lassen, weret mit 
hend und fiefsen, schrie, ieh wolt yme die hauffen ver
fiere n, und Saxen wer noch nit in ~ stunc1en vorhanden, 
rennet hin und bracht den churfursten selbs; zu ynen ward 
ieh auf a inen acker fUr die ordnung- ervordert und per
suadierten mich, es hett der kaiser ain grorse schantz var 
yme und hinder zu ruck die satt (sic !) mit grofsen bergen 
und w~ilen, mit groben stticken wol besetzt, und wann 
wir sehon uber die schantz kamen, wi:l rdell wir erst grofsen 
schaden empfahen, viI leut verlierell, die besten, und mit 
spot miefsen abziehen". So Schertlin. 

Wir besitzen einen - bishernoch ungedruckten - eigen
handigen Brief Philipps an Frau Marga rete von der Saale 09), 
der fast unmittelbar nach diesen kritischen E reignissen ge
schrieben ist. Aus ihm erhellt , . wie der Landgraf jene 
Worte in Giengen gemeint haben murs; aus ihm dUrfen 
wir den Beweis entnehmen, dars die Verbesserung im A. 
und das Einsetzen der Narnen itn Rechenschaftsbericht 
keine spate re tendenziose Verdrehung ist. Der Brief lautet: 

.. Liebe M. W o dirs wolging, hordt ich gern; 
nimbt mich wunder, das du mir nit schreibest, wie dirs 
gehet. Dein bruder wird in tzwelf c\agen gantz gesundt. 
Wir habben dell keyser gar bofs angriffen , wir habben 
im vor Ingelstat mher dan VI' mit c\em grofsen geschutz 
erschossen; ist nicht so keck gewest, das err mit uns 
slagen wollen, wir habben im geschutz uff nI' schritt 
enkegen gezogen, hat nit erraufs gewoldt. 

Wir habben gotlob alle scharmutzel irhalten, wann 
wir 4 dotten, err le, underr zeit L verloren, err hat uns 
ein mall under nacht ins leger lassen fallen, so habben 
in unser knecht wieder hinnaurs gestochen und sie hardt 
gestochen und ein mall in ein vierteil meil nachgefolgt. 

Wir seint erlich vor lngelstat abgezogen, das er 
1111S nit ein menschen beschedigt. Wir habben wollen 
den Niderlendern under augen zihen, so zihen sie so 
weit von uns, das nit moglich, sie zu erzihen; werden 
zum keiser komcn, was e rr anheben, wirdet man sehen. 

Unser volck zeucht auch zu uns, wir wolten, das 
der keiser keme. 

69) Im Samt:uchive. 
N. I·'. BD. XXVIII. 4 
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Hette man m;1' ye(o/gt, w;,· wolten den keiser am 
dienstay vor Ingelstadt ein gut/en kamp/T gebben habben . 

. Aber :tu vilt ?Oaten und 'l lit heubter u'Ild koche machen 
selten ein gulte soppen. 

Bii s gott bephol1 en und schreib mir, wie es den 
kindern und dir gehet. 

Reit zu Spangenberg uff den platz und schiers 
ein hirss. 

Datum den 11.Septembris an no domini XV' XXXXVI." 

Wir wissen also jetzt, auf welche Weise cler Rechen
schaftsbericht entstanden ist ; nach Obigem kann kein 
Zweifel sein , dars er sich streng auf dem Vortrage des 
Landgrafen aufbaut und nichts \¥ esentliches entha lt, was 
nicht damals in Giengen die anwesenden K.riegsrate und 
der KurfOrst von Sachsen mit stillschweigender Zustim
mung gebilligt hattell. Die Ausarbeitung des Berichtes 
zeigt kein anderes Bestreben, als bei cler anerkannten 
W ahrheit zu bleiben, e in weiterer Zweck als cler, diese 
Wahrheit, die, wie Aitinger schrieb, van Schlechtgesinnten 
verdun kelt wurde, mit Hilfe des dariiber vorhandenen 
aktenmarsigen Materials fes tzustellen, ist schlechterdings 
nicht ausfindig zu machen. Man hat die Gradheit Phi
lipps angez weifelt durch die Behauptu ng, dars er mit Hulfe 
cler tendenzi6sen Entstellungen und Verdrehungen seines 
Berichtes die Mit- und Nachwelt in seinem S inne zu be
einflussen suchte; diese Ansicht, als sei cler Bericht ein 
tendenzioses Machwerk, ist heute hinfallig geworden, und 
die ganze A rt der Entstehung des Berichts, die wir hi er 
bis ins l(lei nste verfolgen kOllnten, dient vielm ehr dazu, 
uns diese unter den Fursten cler Reformation hervor
ragende Personlichkeit naher zu bringen. die E hrlichk eit 
seines D enkens und Handelns, die Lauterkeit scines Ch a
rakters gewissermafsen zu i1lustrieren. 

H. 

Die Gienger Verhandlungen. 

In seinem Vortrage tiber die bisherigen Ereignisse des 
Krieges hatte Landg raf Philipp, scharfe Kritik Obend an 
der schmalkaldischen KriegfUhrung und der viclgespalte
nen Leitung des Bundesheeres, dargelegt, dafs man nach 
vielen ergebnislosen Operationen allmahlich, seit BUren dem 
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ICaiser mit frischem Vo1k zugezogen, in die D efensive 
gedrangt worden war. lm Anschlurs daran verhreitete 
er sieh uber die gegenwartige Lage der Sehmalkalder in 
langeren Ausfuhrun gen, die darin g ipfelten, dafs man 
aueh diese defensive Stellung nieht allzulange mehr werde 
bewahren kbnnen : Van den Religionsverwandten sei 
keine H ii lfe zu en varten, ja, Herzog Moritz nehme neuer
di ngs gar eine feindselige B altung an, und auf Frank 
reieh und E ngland sei, w ie sieh gezeigt habe, k ein Verlafs. 
Dazu der Mangel an Geld. Nur urn drei F ragen konne 
.es sich handeln, sol1e man eine Entscheidungsschlacht 
wagen, 5011e man abziehen in die Winterquartiere, oder 
solle man mit dem Kaiser paktieren? Van einer Sehlaeht 
riet Philipp ernstlich ab; die Kaiserlichen seien in der 
Ueberzahl und lagen in einer vorteilhaften SteJl ung, das 
Bundesheer aber sei in seiner gegenwartigen tr05tl05ell 
Verfassung zu m Sehlagen ganzlieh unfahig. Aueh wegen 
des Abzugs hatte er Bedenken; die unbezahlten Kneehte 
wilrden nur schwer fortzubringen sein , 110ch schwerer 
aber werde es halten, das zu m Seh utz des Oberlandes 
notwendige Yolk zum B leiben zu bewegen . Zu m Sehlufs 
-empfahl er dringend einen F rieden oder A nstand mit dem 
Kaiser. Bing hatte ein Konzept darOber aufgesetzt, auf 
welche W eise den K.aiserlichen, zunachst nur unter der 
I-Iand, F riedensvorschlage zu unterbreiten seien, clas am 
Sehlurs des Vortrages ') verlesen wurde. Danaeh sollten 
Jakob Sturm der alte Stadtmeister von Strafsburg, der 
kursachsische Kanzler F ranz Burchart und cler wurttem
bergisehe Rat Balthasar GUltlinger si eh je mit dem von 
BUren, Granvell a und Navis in Verbindun g setzen und 
von diesen in E rfahrung zu bringen suchen, ob der Kaiser 
uberhaupt geneigt sei, zu unterhandeln. 

Es war ein peinlicher Vorschlag, uod mit begreiflichem 
Widerstreben nahmen ihn die Stande auf. Die Stadte, 
und unter diesen besonders die Oberlander, sprachen 
dagegen und redeten der F ortsetzung des Krieges und 
der sehnellen Entseheidung dureh eine Sehlaeht das 
Wart. Man erinnerte sieh, dafs der Kaiser den Krieg 
offenbar zur Unterdruckllng des evangelischen Bekennt
oisses begonnen habe; es wurden auch Stimmen laut 
tiber die bekannte Treulosigkeit des Kaisers, von dem 
man wisse, wie er den Anstand od er Frieden halten 

I) S. u. Beilage I. Anm. 1 u. Beilage 11. 
4* 

• 
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werde. Andrerseits gab man si ch aber doch eini gen H off
nungen hin: schon mehrmals wahrend des I{ rieges war 
der Gedanke einer fri edliehe n Beilegung des Streites 
aufgetaueht, Kurbrandenburg, Kurpfalz, H erzog Moritz 
und Bayern hatten sich wiederholt zur V ermittelung erboten. 
Vorsichtige me in ten zudem, das in dem Anbieten van 
Friedensverhandlu ngen Hegende Eingestandnis def 
Schwache dadurch zu verschleiern , dafs vorerst nur einer, 
z. B. Jakob Sturm, und dieser ni eht im Namen der Stande, 
sondem nur fur Strafsburg, mit den K aiserliehen an knupfe. 

Das Resul tat der ersten U mfrage war ein Kompro
mifs: Das man morgen die hauptleut und rittmeister 
ervordern und sie mit fleis besichtigen lassen solI, ob man 
mit dem feind zur handlung k ommen maeht; darnaeh soil 
man das volk zu rofs und fu fs zu hauf ziehen lassen und 
sehen, \Vie stark man sey. 2. Das sich herr Jacab Sturm 
zum Granvell verfugen und mit ime eines an stands od er 
vertrags halbe n, als fur si ch selbst, handeln soli, in halt 
der bedenken. 3. Das man g leichwol ven einem abzug 
oeler winterlager uf morgen handlen solI. 

Wahrend nun an diesem Tage und in den darauf 
folgenden Sitzungen die Beratung iiber Punkt 1 und 3 
der Resolution weiterging, wurde Zll der durch den zweiten 
Punkt gut geheifsenen Anknupfung von V erhandlungen 
mit den Kaiserlichen ein V ersuch unternornmen. Jakob 
Sturm ha lte si eh freilieh energiseh gestraubt, den Auftrag 
zu ubern ehrnen, inzwischen aber bot sich eine unerwartete 
Gelegenheit, die sogleieh beim Sehopfe erg riffen wurde. 

Am Mittwoeh den 10. November ') sand te Markgraf 
H ans von Brandenburg einen Trompeter ins Gienger Lager, 
um gefangene Knechte auszulosen. V nter den hessischen 
Offizieren vor Giengen befand si eh der brandenburgisehe 
Marsehall Adam Trott der Aeltere; diesem iiberbraehte der 
Trompeter zugleieh eine pers6nliehe H erausforderung des 
Markgrafen fUr den Landgrafen. 

Markgraf Hans war Protestant; nun hatte ihn das 
allerdings nicht verhindert, unter dem Kaiser und gegen 
die Sehmalkalder zu ka mpfen; aber man sah doeh in 

t) Vg!. hierilber das Tagebuch des brandenburgischcn Pradi
kanlen Georg aus deln F'eldzuge von J546 (Hanke, Dculsche Ge
schichle im Zeilalter de l' Heformalion VI. Leipzig ISBn. S. 228/9), 
df' 1n aJlerdings nur ein geringer Werl be ige leg l wird , das aber liber 
diese Unterhandlungen mit 1\Iarkgraf lians gut unterrichlel scin dlirfte. 
S. auch DrufTel, Viglius S. 186 fT. 
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ihm den Glaubensverwandten, und darum setzte man Hoff
nung auf ihn. 

Adam Trott wurde also beauftragt, dem Trompeter 
auf die Heransforderung eine glimpfliche Antwort zu 
geben: "es wird, wils gatt, die meinung nicht haben," bei 
Markgraf Hans eine Unterredung zu erbitten nnd seine 
V p.rmittelung anzurufen. -

Der erste Punkt cler erwahnten Resolution auf die 
Umfrage wurde im weiteren Verlaufe cler Verhandlung 
nicht mehr lange aufrecht erhalten. Die kurze Anwesen
heit cler StimmsUinde im Lager hatte genOgt, sie zu iiber
zeugen, dars die Truppen in ihrem gegenwartigen Zustand 
schwerlich eine Entscheidungssch1acht wtirden schlagen 
k 6nnen. Man Hers den Punkt mit cler bezeichnenden 
Begrundung fallen: Die ervorderung der rittmeister und 
hauptleute belangend, solt man auch in bedenken stellen, 
dann salt man die beschaiden, so wurden sie irer besol
dungen nnd anliegen halb mer klagen, dann uf die fragen 
<les hauptpuflctens antwurten. So ist auch beschwerlich, 
das volk zu hanf zu bringen, dann es beschehe durch blinden 
lermen oder anderst, so mochten sie etwan uber die stend 
-der nitbezalung halb belfrn und sie nicht mer von einander 
lassen. 

Fur die Schlufsberatungen blieb, da der Ausgang 
<ler Werbung Trotts beim Markgrafen erst spater bekannt 
wurde, our noch die Frage des Abzugs und Winterlagers 
ubrig. Die Oberlander protestierten dagegen, dafs man 
abziehe, ehe der I{aiser abziehe und ehe man wisse, wohin 
er si ch wenden werde, dazu verlangten sie fur sich mili
tarische SicherLlng und zu diesem Zwecke eine Verteilung 
der Truppen. Bevor aber daruber Beschlufs gefafst werden 
kon nte, mllrste man sich tiber zwei andere Punkte einigen, 
namlich uber die Beschaffung der Mittel zur U nterhaltung 
des Kriegsvolks im Winterlager und iiber die dem Kur
fOrste n zu leistende Hlilfe, der durch die Okkupation seines 
Landes in die g r6rste Notlage versetzt war. 

Bisher hatte der Ausschufs der Kriegs- und Stimm
rate beraten, diese letzten Verhandlungen fanden unter 
Teilnahme aBer statt, da es ja wichtig war, die Zustim
mung jedes einzelnen zu der zu beschliersenden Geldlei
stung zu erlangen. Am 12. November trat das Plenum 
zum ersten Mal zusammen. 

Mit einem einleitenden Referat uber die Vorverhand
lungen begann die Sitzung. Unter lebhafter Besturzung 
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erfuhren hier die nicht im Ausschufs ver treten gewesenerr 
Stande, da fs die Kriegsrate und Stimmstande von einer 
E ntseheidungssehlaeht absehen wollte n und den V ertrag 
mit dem ICaiser be fOrworteten. Strafsbu rg sllchte zwar 
die Grilnde fur einen solchen Beschlufs nochmals aUSZll

fUhren : es mang le an Geld und Proviant, das Kriegsvolk 
sei zum S cblagen unlustig und ganz verderbt, V ertrag 
und A nstand seien unter zwei Uebeln das kleinere. D a 
aber erhob s ieh Mattheus Molkcnbl1r, der Ver treter de.
Stadt K onstanz, zu einem lauten Protest: ICein W ar t VOIl' 

V ertrag mit dem, der so oft vertragsbruchig war, "wolt 
ehr, das mich der dunner erschlug !" Und Erslingen, 
Dinkelsbfthl, Lindau und Ravensberg schlossen s ich spinen 
W a Tten an. N ur wenige, darunter U lm, redete n be
schwichtigend gegen ihn , und d ie niederdeutschen, die 
V er treter von Bremcn, .l\l agdeb urg , B ra unschweig und 
l-Iamburg, warer: zwar personlich mit eioem Anstand eio
verstandcn, erk Hir tcn jedoch. dars dieser FaH in ihrer 1n
str l1 k tion nieht vorgesehen sei. Landgraf Philipp sehwieg; 
es war das khigste, was er tUIl k onn te, mu rstc er d och 
selber erst die Antwort des Mark g ra fen fl.an s abwarten . 

W enden wir uns einen Augenblick diescn versuchten 
Friedensverhandllln gen zu 3) : A uf Adam Trotts Bitte urn 
eine Unte rredu ng gab Markgraf H a ns anfangs iiberhaupt 
k ein e Antwort. Trott schickte nun am 13. November 
einen Br ief ins k aiserliche L ager , in dem er sich erbot, 
F riedensverhandlun gen zu vermitteln , falls Markg raf H a ns 
seine U nterstiitzung zllsage u nd es sich besta ti ge, dars 
der K a iser den K.rieg nicht untern omm en habe, urn die 
Augsburg ische I{onfession irn H .. eich zu un terdriicke n. 
A ber crst ein zweiler g leiehlautender Brief h atte Erfolg. 
Freilich. die Antwort des l\1arkg ra fen, zugleich irn Namen 
d es IZaisers, wa r nicht ermutigend und der T on, in dcm 
sie gehalteo, spottisch uberlegen; s ie verla ngte zunachst 
nidus weniger als Ergebung auf G nade ode r U n g nade, 
"dernut , restituirun g, loszelung der persone n, absage des 
bunds". Durch den Trompeter , der ein en Zettel mit diesen 
B ed ingungen und eil1 Schreiben uberbrachte, tie rs Mark
graf H ans jedoch bestellen "wo er (Trolt) mer wolt sehrei-

3) Das Materi al St.-A. M. Gienger Verhandl. Akten des L. Ph il. , 
eine Sel'ie von 8 Nummern, Konzep te, Abschriften nnd Nicderschr iften 
mU ndlicher Berichle. zum gl'ofsen 're il von Bings Hand , das erste 
Stii ck mit der die ganze Sel'ie zusammenfassenden Bezeichnung 'IUnder
handl ung" anf der Ri.lckseile. 
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ben, das ers glimpflich und nit schelten thet. Item ein 
g rofser baum fall von einem streich nit". Es war aber 
nur ein scheinbares Entgegenkommen, denn auf eine neue 
Eingabe Trotts unter Zugrundlegung einiger schon von 
Herzog Moritz vorgeschlagener Artikel verbat sich der 
Markgraf, fUr seine Person, jede weitere derartige Be
lastigung und iibermittelte zngleich die runde Absage des 
Kaisers, der statt der Unterhandlungen bedingungslose Er
gebung forderte '). Damit war diese Angelegenheit erledigt. 

Es ist iibrigens zu bemerken, daIs der K.aiser diese 
U nterhandlungsversuche, die doch den Standen nicht ge
heim gehalten waren, deshalb anscheinend falsch deutete, weil 
Adam Trott sie nur im Namen des Landgrafen unternahm. 
vVenigstens hat er auf dem Reichstage Ende des J ahres 
1547, wo er sich vor den evangelischen Standen wegen 
der Gefangenhaltung des Landgrafen zu rechtfertigen suchte, 
behauptet, Philipp habe si ch in Giengen - und ebenso 
spater - von den Stand en absondern wollen. Damals 
liefs cler Kaiser, als brachte 'er dam it eine iiberraschende 
rVlitteilung, erkHiren 5): "und dieweil ir mt. nichts ho
heres begeren, dann das sie in iren sachen gereeht er
funden \verden, so haben sie nit underlassen wollen, die 
gesehicht . , . . uff das einfeItigst und mit sehleehter 
jedoeh warhafter narration erzelen zu lassen, daraus menig
lieh ganz lauter abzunemen, das ir mt. gemelten land
graven mit guten fugen in gefangnis hab erhalten mogen, 
inmassen wie dann ir mt. thun, U nd ist kurzlich die saeh 
derma[sen geschaffen: in verschinem 46. jar, als ir key. 
mt. widerwertig dazumaln noch beieinander und mit irem 
kriegsvolk vor Giengen gelegen, hett der land grave durch 
Adam Trotten uf underhandlung marggrave Johannsen von 
Brandenburg umb friden bei irer mt. lassen anhalten , 
a ber von ir mt. k ein andere ant,wort er1angt, dann daz er 
si eh in ansehung der hohen beleidigung fur ir mt. stellen 
und sich sehlechts zu derselben willen, ohne einiche con
dition, ergeben solI e." -

Die Schlufsverhandlungen im Plenum, zu denen man 
si ch kaum die notwendigste Zeit nahm, wurden durch den 
Mi[serfolg der Werbung Trotts siehtlieh beschleunigt; dies 
und aueh das Drangen des I{.urflirsten, der nichts als den 

4) am 17. November. 
5) RC.. kay. mt. bericht, des landgrafen zu I·lessen custodien be

langend. St.-A. IVr. Akten des Statthalters u. der Rate , Bfw. m. L. Phil. 
1547 Dec. 
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Abzug und die schleunige Ruckeroberung seines Lande. 
im Sin ne hatter trug w esentlich dazu bei, dafs die Ver
handlungen zu k einem rechten Abschlu rs kamen. Zu 
bindenden Beschlussen haben die Gienger Tage infolge
dessen nioht gefiihrt. Der - bei Hortleder ') abgedruckte 
- Gienger Abschied ist schon aurserli ch ein Dokument 
dieser sich ilbersturzenden Eile, er ist nur ein E ntwurf, 
den auszufertigen man si ch nicht erst die Muhe machte. 7

) 

So \Vie er vorl iegt, ist er von J akob Sturm fllichtig nieder
geschrieben; Aitinger hat ihn dann an s ich genom men, 
urspr Onglich in cler Absicht, nach einer R edaktion dieses 
Entwurfes die Urkunde liber d en Abschied aufzustellen, 
wie einige zu m Zweck cler Dispon ierun g ven seiner Hand 
an den R and gesetzte Buchstaben und ein Zusatz zeigen. 
D abei aber ist es verblieben. 

Der Gienger Abschied soll tc nur die Richtlinien an
geben fUr di e weiteren V crhanc11un gen cler Bllndesstande 
in UIm. Nicht einmal die finanziellen F ragen hatte er 
endgtiltig zu entscheiden vcrmocht; Geld mufste aber a uf 
jeden Fall herbeigeschafft werdc n. I{aum schie n es mOg
lich, die Knechte zu ei nem ord nungsma.rsigen Abzug zu 
b ewegen, so stark war dUTCh den g rofsen Ruckstand ihrer 
Bezahlung die Disziplin gelock e rt . Und dann bedurfte der 
KurfUrst von Sachsen zur Ruckeroberung seines Landes 
dringend de r [-lGlfe. Die S tande bekannten auch einl11litig, 
da[s s ic ihm U nterstlitzllng schllldig seien , schliefs1ich aber 
wai zten s ie die l-lauptleistung dcm sachsischen K_reise a uf 
und empfahlen, eine eilende l-liilfe von den sachsischen 
Stadten auszuschreiben und cbense d en H erzog von 
P ommern, die Regierung zu Celle, Anhalt und Ma nsfeld 
darum anzugehen. Man beschlofs, das Kricgsvolk zu teilen : 
l-l eideck und Schertlin mit ihre n Regimentern und etwa 
l CXlO R eiter sollten im Oberlande bleiben; ihre Unterhal
tung fiel einfach den Oberlandern zur Last. D as andere 
V olk sellte vom Kurfursten und L andg rafen zun achst ins 
W'lirzburgische und Bambergische gefiihrt werden, und 
sich dort mit Brandschatzen und Plundern fUr den ruck
sta ndigen Sold entschadigen. S trafsburg hatte ilO OOO fl. 

6) Von leulschen Krieg. Bd. 11. Buch HI. Kap. 4!l Gotha 16-10. 
7) Die nach der Kapitl1iat ion liber die Al1sliefe rung wichtigel' 

Aktensti.icke an den Kaiser gefiihrten Vel'handlungen bestaligen dies, 
denn der Gienger Abschied war damals nichl aufzufinden und man 
erinnel'te sich, dars er vielleichl ilber den Entwl1rf n icht hinausge
kommen sei. 
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zur V crfilgung gestellt; dazu woUte man Herzog U lrieh 
von Wilrttemberg um E rlegung von 100000 fI. bitten; 
lInd mit diesem Gelde hoffte man, das I{riegsvolk wenig 
stcns in der ersten Zeit bei gutem Wi llen Zll erhalten. 
U m aber die ZurUekzahlung obiger Summen und der 
a nderen A nleihen zu ermogliehen, soli ten sieh die Stande 
- so heirst es im Abschied - "itzQ eins gemeinen 
pfellnigs vergleichen und denselben getreulich einbrin gen". 

So endig ten die Gienger Verhandlungen fast resul
tatlos. W enn man schon damals so wenig hoffnungsfreudig 
auseinanderg ing, wie konnte das ein gutes Ende des 
ganzen ICrieges voraussagen? Vom 19. Novem ber ab 
tagten die Bundesstanc1e wieder in D Im; am 23. wurde 
dort der Bundesabsehied aufgeriehtet, der die Gienger 
BesehlUsse ausfilhrte. Am 21. und 22. November war das 
Bundesheer, unter leichten ScharmUtzeln mit den Kaiser
lichen, nach H eidenheim zu aus dem Feldlager var Giengen 
abgezogen. 

B e il ag en. 

1. 

Das vom Landg rafen im Ansehlufs an den Vortrag 
gegebene R eferat spiegelt die gedruekte S timmung des 
sehmalkaldisehen Lagers vortrefflich wieder, und da es als 
Ausgangspunkt fu r d ie Verhandlunge n gedient hat, so ist 
eine genauere Wiedergabe vielleieht nieht ungereehtfertigt. 
Das P rotok oll erscheint bei der begreiflichen E rmudung 
des P rotokollfuhrers - der zweite Vortrag des Landgrafen 
folgte dem ersten unmittelbar - an der betreffenden 
Stelle ganz fluehtig und luekenhaft, aber wir besi tzen zu 
diesem Referat einen Entwurf Bings, den der Landg raf 
tiberarbeitet hat und eine Reinschrift des tiberarbeiteten 
Entwurfes, g leiehfaJls von B ings Hand . leh gebe im Fol
genden den iiberarbeiteten Entwurf wieder. Die eigen
handigen V erbesserungen und Zusatze P hilipps sind kursiv 
gedruckt. 

• 
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Fllrhalt den stimstenden, \Vie sich cler Krieg verlaufen. 

A ctum vor Gingen 10. Nov. Ao. 47 (sic!). 

W as den stimstenden an zuzeigen were. 
S ie w llsten, \Vie sich diser krig angehoben, was darin 

gehandelt und wi cler noch stuende ~tnd sonderl1.'ch, das 'wit' 
den obel'Lendern ;t:mn beslen hihergexo,Qen,. und wiwol del' 
c/zu1'(urst irn ersten gern gesehen, das man di bischove an
gegriffen, lW wers doch van den oberlendern mererteils wider
mten wO/'den, und obwol wir beide sidher des vilmaln ge
sehriben, si, die geislliehen, amug/'eifen, so hetlen doeh 
WW'lenherg, Straspw'g u"d Ulm solehs inen nit .vollen ge
fallen lassen. 

Nun helt gait uns bei Ingelstad gewonnen spu geben, 
man Iwtts aber in mth nit finden ",ugen, de,. stat halben. 

Hie heU siells aueh wol angelassen, es aber die vers!en· 
digen aueh bedaeh!. 

Nun hetten wir si her gefordcrt, von disen dingen 
mit 1nen notturftig zu reden; bedanken nns, das sie hie er
schienen weren. 

Erstlich befunde man, das zum religionsverwanten 
sich wenig trosts zu versehen : 

B randenburg wer w ider uns. 
Herzog Mauriz zu Saxen wolt dem churfursten sein 

land zum besten innemen. 
Denmark uber vilfali~qs ansucilen sers stilt. 
Pfalz, herzog zu Zweiprlick 'libel' vil(aliigs ansuchen 

weren neutrales. 
Collen, Munster theten nichts oder konten wenig 

daxu thun. ') 
Nurnberg ube'!' 'lIilfalL~gs ans'Ucilen wer neutral. 
Die graven von Nassaue, Konigstein und andere der

gleichen. 
Pomern thet ganz nichts. 
Lunenburgische reth entschuldigen sich der jungen 

halben. 
A idgnossen thuen nichts, dann das sie leut folge" 

und nimands du,'!'chxihen lassen. 
Frankreich, da wer kein trost zu den funfm alhunder

tausent eronen, sehIug allei n ein defensive pun tni s fur, 
E ngelland disputirt, wie se in weis ist und waIt erstet 

I) Fehlen in der Reinschrift, ebenso Nurnberg. 
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haben, das 7.U im geschickt wurde, wilchs :tu dissern zu. 
lang wer. 

N un lige der last ulf wenigen. 
Geld sei kaumpt soviJ da, das man sich ein XlIII 

tag oder ulfs hochst drei wochen davon erhalten muge, 
wann schon der herzog zu Wurtenberg sein hundert
ta llsent gulden erlegt. 

Nun lig man hie und werd nit lang hi vorbarren 
mugen, cler futterung halben; soIl man dann verrucken~ 
ehr cler keiser, so mocht er uff Wurtenberg zihen. 

SoIl man so lang pleiben, bis reisigen, wagen, buxen, 
pferd, alles zu scheitern gehet, mufs man darnach mit 
grofsem schaden und spodt abzihen und ligt uns der win
ter uffem hals, das wir mit buxen und anderm nit furt 
konnen. 

Nun stehe dis handlung ulf III punkten: 
1. schlacht, 
2. abzihen und winterleger, 
3. vert rag und anstand. 

1. Schlagen: 1st der feind mechtig, hat einen grofsen 
reisigen zeug. viI yolks zu fus, und sonderli ch gute 
schutzen, ligt in einem guten furteil uncI hat si ch tiffs hef
tigst verschanzt. 

'Vir dargegen ein en grorsen abgang an reutern, vi~ 
gestorben, vii dUTch scharmutzel tot, wund, auch etlich 
gefangen, auch irer hinweggeriten, aueh vil erlieher leut 
van ritmeistcrn und andern krank, und sint zu zeiten 
unter einem fe nlin reuter kaumbt L od er LX pferdt. 

Dergleichen ists mit den knechten, der sint viI tad, 
krank, entlaufen, auch g rofse obristen und hauptleut krank. 
SoIl man nun mit dem keiser schIagen, und er ist uns mit 
dem reisigen zeug so weit uberlegen und darzu mit gu
ten sehutzen, und ob wir sehon ein ungebraucht landvolk 
ha ben, so ist wenig trosts druff zu setzen. Dann wann 
wir in dem weiten feId mit im schlagen, so kan er mit 
seinem reisigen zeug allenthalben seitlangs in unser reuter 
und fusvolk fallen und uns grofsen schaden zufugen. 
Solten wir elann geschIagen werden, zu was nachteil solehs 
geraten wurde, das hetten sie zuermessen. So wer sich 
auch da nit gegen ine zulegen aus zweien ursachen, die 
"'st, das clie futierung hinlteg uncl er selbst die do/'fu vc/'
brant, u"cl ob '";" sehon cli fuUe;'ung hetien, so isls doeh nit 
",uglieh, hutten, stro uncl ander no/twit halben , das die leut 
in diser keld nit erfriren. 
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:A/an leont :tu i1n xihen, einen ernstlichen scha'rmutxel 
(lIl{alwn, sieh aber gegen iln Xi/. legr.", ist fuUerztng ulld 
bauens halb 'll'11/nlugl'ich . Aus dent schannutxel kont ein 
schlacht aueh {ol.qen, man kont das gesehutx gegen ;"en 
fUfcn, 'wan er aus dent lager wait X'lt im, schissen, 'ltnd 'lVO 
unsenn valk 'Xu saqelt, das si in il'em, fUl'teit und uher das 
brZlch nit [iren, on schaden wider abxihen. Es ist aber xu 
s01:qen, das unser volk .vie a/weg barsen gehorsam heLt. 
Botten dann WiT im uber das bruch in seinen fm'teil volgen, 
da kont ,oaTtich ,chad aus vo(qen. couen.vir dann {,t>' 
dent veind abzz"hen, so konnt ein grofse 'unordnung darQU8 
'Volgen. Solten 'toil' dann die nacht hinxuJ..ihen, mit den, 
{ei"den handlen, die naeht in del' ordnunq stehen und den 
andeTen tag abxiehel!, ob das bei dem "rigsvolk :<U eThalten 
sei, das StU11d xu bedenken. 

Und wir eroilen tulS, si liar :ttt {Ul'en unti, ob goit 
'wit, on alle (alt1' sic bei des keisers legc1" :tu lJringen 'und 
inen das zu. lceisen, 

2, D es abzugs und winterlagcrs halben : der mus 
dermafse n in zeiten furgnome n werden, das man den reu
tern und knech ten nit so vit schuldig, das sie furtzu
p rin gen in der veind land und wir 'ltnS alda mit dingteil 
tlnc1 brandschatzung und profiand also umb X'lt thun, uff 
das volk erhalten mug werden, Da wil aber not thUll , 
ein volk im oberl and zu lassn, und mus in zeiten mit 
solchen rcuterll gchandelt werden, dann iderman nit gern 
hie obell pleibe11 wirdet. 

3, Dcr c1r it weg, ver trag und a nstand : wiwol man 
si ch das vom kaiser und k onig ubel gehalten, so sihet man 
aber, das hie kein gold mehr ist. Wurtenberg, Aug~purg, 
D Im, Straspurg beschwcren sich, mer geld auszulegen, wie 
sic warlich auclt geuug gethan; Saxcn hat mit im selbst zu 
iJwn, das i7n ?lit wol 11l'llgl'iclt vorxuslrecken; 'l'ch hab warliclt 
ein gro{s t:olk. von fremdell kneclden in 'I1winem land, hab so 
vii erieyt, rlas '112ir we-n(q mangeln win/et j die sexischc soc
uncl hanslelt, ,.·as die erlef/t, ist ,"i{sliclt, und ob sie sieh er
bielen, so kompt doeh solclzs geld vii :w spat. 

F rankreich leihet nichts, Und darum mus aus zweien 
bosen das best erwelt sein. K ont man zum friden k omen, 
er l.:ont ein J'ar, 'tu 'ci, dl'ei gehalten werden, indes mbchten 
todfell viI thun. Es kont auch der kaiser also mit aus
wertigen krigen zu schaffen k rigen , dafs er unser vergers, 
Bekem man den frid en oder anstand, indes kont die 
a ynung w eiter erstreckt und mer leut drein pracht werden. 
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Nun weren herzog Mauritz zu Saxen, Byren und and ere,. 
die handeln wolten, es wurc1 si ch aber zu lang verzihen; 
er die hendIer ankemen, so ging als geld auf, und wir 
mochten rUt/&ru'fIg und kelde ha/ben hie 'flit bleiben; und 
sol ten wir so lang harren, bi s die ankemen. indes wurde 
cler feind merken, das ,vir so pIos, das wir dann zu einer 
bosen hand lung komen mochten. Es mochten auch die 
hendler, als Bayern und Saxen, inen selbst mehr Z11 nutz 
clann uns handeln, und darumb hetten \Vir bedacht, dieweil 
kaiser und Frankreich auch ihre reth hetten handeln lassen , 
das die handlung furgenomen, wie hie verzeichnet 2), und 
solt solchs auch ernst sein . Kont ein Iidenlicher frid oder 
anstand erlangt werden, wol u nd gut, kont aber solchs nit 
bescheen, das dann auch ufs k eisers und pfaffen land ge
g-riffen wurd mit all er macht. U nd w eT elann k ein besser 
\Veg, dann in zeiten abgezogen und bei den pfaffen geld 
gemacht und an alIen or ten angriffen, dann on das ist 
diser handel nit zu erhal ten. 

Zum friden und anstand trachten wir in alweg mehr, 
aus 'ltrsach, es isl ein gewisse1' u)eg und weniger gefar d1'llff 
nach dieser ge/egenkeit. 

n. 
Entwurf Bings zu einer Unterhandlung mit den 

K aiserliehen. 

Magister Franz 
Ja cob Sturm 
Giltinger 

- dem von Buren. 
G ranvell. 
Navis. 

Es begerten di person en, wo es inen gelegen, in ein 
gespreeh sieh zu begeben. 

Sie wissen, wi diser krig s ich zugetragen, des sich 
kein verstencliger in teutschland vermutet, fursten noch 
stend derm arsP.tl ungehor t uber gutheiten, di iren hern 
bescheen , zu uberzihen . 

Nun wer uff beiden seiten krig gefurt, gott hett es 
aber noch zurzeit zu kein em r echten ernstlichen plutver
gissen kornen lassen. 

2) S. u. Beilage 11. 
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So hetten die unsern l10ch nit, wi krigsrecht wer, 
mit brennen, rauben und andern dergleichen sich gegen 
des keisers erblanden und seinen verwanten erzeigt. 

Es wer ein gemein geschwetz und allenthalben aus
gebrcitet, if herr, clef keiser, wolt clef religi on halben oie
.mants beschweren l10ch deshalben krigen , das doch die 
pabstJich puntnis anders anzeigen. 

NUll Hssen Bayern, Pfalz, Saxen und Brandenburg 
sich vernemen und hetteo begert underhandlung bei diseo 
stenden. 

Wo nun das ires hero meynung wer und wolten 
von articulo, \Vi frid und einigkeit zwischen diseo parten 
ufgericht, reden Iassen, oder, so es diser zeit nit bequem 
usgericht werden mocht, van einem anstand reden und in 
zeit des anstands van weiterm friden, so wolten si sich 
in underhandlung, aIs die es treulich meineten, inlassen. 

Wo ab er ires hern gemut dahin stund, die stend 
diser einung tl5Zuruten, so sol ten si wissen, das diser 
krig anders dann fur gefurt angehen wurde. auch dise 
stend nach einem haupt trachte n mufsten, der s i vor ge
waIt, so viI muglich und gott cler berr zulassen, wurt 

.schutzen. 
Daruff begerten si antwort. 

-------.-..---..• ~-.--.------
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