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ist die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, in dieser 
d er hessischen Geschichtsforschung gewidmeten Ge

nschaft dem Gedachtnis seines grafsten Fiirsten W orte 
cler Erinnerung zu widmen. Zeit und Umstande legen 
mir enge Schranken a ut. Es k 6nnen nur wenige schlichte 
W orte sein, Andeutungen dessen, was H essen, was Deutsch
land dem Wirken Landgraf Philipps zu verdanken hat. 

In eine entscheidungsvolle Epoche der deutschen 
Geschichte fallt Philipps beinah fUnfzigjahrige Regierung 
und von fast unlbsbaren Schwierigkeiten ist sie erfUllt. 
A m W endepunkt der Ereignisse mit stolzen Segeln ein
herfahrend ist Philipp gescheitert, aber er ist nicht unter
gesunken, eine freundliche W elle h ebt ihn wieder an die 
Obe rflache, und auf bescheidenem Fahrzeug lenkt er zum 
Hafen. Gerade so, in Niedergang und Wiedererhebung, 
hat sich auch das Geschick J ohann Friedrichs des Grors
miitigen, d es sachsischen Kurfiirsten, gestaltet. Ein J ahr 
vor Philipp geboren ist er im vergangenen Sorumer im 
thiirin g ischen Nachbarl ande dankbarer Erinnerung em
pfohlen word en. J edermann weirs, wieviel gemeinsames 
Philipp und J ohann Friedrich im L eben hatten. Im schick
salsschw eren J ahre 1546 h aben s ie zusammen fUr ihre 
evangelische U eberzeugung den K ampf gegen den K aiser 
gewagt, sie sind darin unterIegen und haben jahrelange 
Gefangenschaft gelitten, a m E nde ab er haben sie dank 
jenes Umschwungs, der ihnen Befreiu ng brachte, mit Zu-
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versicht auf den Fortbestand des Evangeliums vertrauen 
konnen. 

B oten denn aber zu erfolgreichem Zusammenwirken 
die Personlichkeiten dieser FOrsten keine Burgschaft ? Der 
Frage stellt si ch sofort die Antwort entgegen: allzu ver
schieden waren die beiden g emutlich und geistig veran
lagt, - man weirs, dars der gleiche geschichtliche Beiname 
in seiner V erdeutschung den einen un d den andern 
schlecht bezeichnet, - so sehr verschieden waren sie, da[s 
man in ihnen die entgegengesetzen Temperamente, das 
sang uinische und das phlegmatische, verkorpert sehen 
konnte. Wi e war es denn moglich, da rs Philipp. ganz 
erfi.illt von feurigem Tatenrlrang, durchdrungen von einer 
edlen B egeisterung, die auf neu en W eg en zum Ziele 
stormt, eintrachtig und wirksam, Hand in H and verging 
rnitJohann Friedrich, der uns gro[s nur im Dulden erscheint, 
wahrend seine bedachtige Hartn ackigkeit in der V erfol
gung ausgefahrener Geleise, seine Kleinlichkeit in N eben
sachen unsern Unmut erregt ? 

D afs diese beiden so g rundverschiedenen Fursten 
nebeneinander dem schmalkaldische ll BUllde v orstanden, 
cler in der politischen Welt die S ache des Evangeli ums 
vertrat, das ist eine der ersten U rsachen des Mifserfolges, 
welcher dem schmalk aldischen ICrieg e, wie allen v oraus
gegangell en V erhandlungen mit dem Auslande, beschieden 
war. D er einzige kriegerische Schlag , der dem Zusammen
wirken von ICursachsen und Hessen gelang, die W egnahm e 
des I-Ierzogtums Braunschweig -W olfenbutteI, war politisch 
von hochst bedenklichen Folgen fur ihr weiteres Zusam
mengehen, wie fur ihr Verhaltnis Zll I<aiser und R eich. 
Allerdings hat Philipp zur Zeit des Eundes eine militii
risch-politische Grofstat verri chtet, die Eroberung W (irt
tembergs fur seinen rechtmafsigen Herrn und fur das 
Evangelium, - sie brachte dem H allse H absburg, das 
s ich seit einem halben Menschenalter in W lirttemberg e in
g enistet hatte, und dem katholischen Bekenntnis ein e 
schwere Einbufse, a b er diescn ErfoIg hat PhiIipp erstritten 
ohne den Eund , ja ganz gegen Wunsch und Willen Jo
hann Friedrichs, unter still er Beihulfe Frankreichs, un ter 
freundlicher N e lltralitat des katholischen B ayern, unter 
der besonderen Gunst der aIlgemcinen politi schen Lage, 
w elche Kaiser l{arl und I{oni g F erdinand abgen eigt 
machte, den Vorstofs sogleich mit e inem Gegenstofs zu 
beantworten. 
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In allen andern Fallen war Landgraf Philipp fur 
-eine politische Aktion nach Au[sen insofern sehr ungunstig 
gestellt, a ls Gott ihn nach einem Worte Luthers ' ) recht 
-mitten ins romische H .. eich geworfen hatte. Sein Fiirsten
turn erstreckte sich mit langgezogenen Grenzen von den 
Randern niederdeutschen Volkstums an der Diemel viel
fach durchbrochen west warts bis an den rVIittelrhein und 
weit sudlich vom Main, Philipp aber war trotz dieser zen
tralen Stellung, die ihn mit zahlreichen geistIichen und 
weltlichen FOrsten und H erren in unmittelbare Beriihrung 
-brachte, schlechterdings und ausschlierslich angewiesen auf 
die U nterstlitzung des einzig zur Verteidigung des evan
gelisch en Bekenntnisses geschlossenen Bundes, eines 
Bundes voll mannigfacher Gegensatze und sChwerfalliger 
Organisation. 

Diese von den Verhaltnissen in einer Zeit der relt
·giosen Parteiung diktierte Beschrankung seiner Handlungs
freiheit tritt aber in ein noch helleres Licht, wenn wir 
·ein Mal die ganz andere Bundnisfahigkeit eines andern 
·evangelischen Fursten kla ngvollen Na mens, des grorsen 
I(urfursten, zum V ergleich stellen. Zu seiner Zeit war 
·der konfessionelle Gegensatz zuruckgetreten, und gerade 
';m W echsel der Bundnisse mit den Nachbarmachten hat 
<lie aufstrebende Macht des grorsen KurfUrsten Erfolge 
e rrun gen. Dazu hatte sie in sich ein v"iel groIseres Schwer
gewicht. Der grorse Knrfurst war fUr Frankreich alIein 
cin willkommener Bundesgenosse, Landgraf Philipp doch 
nur in sofern, als er das ubrige evangelische Deutschland 
·etwa nach sich 109. ~;rir sind nur zu sehr geneigt, Nlacht 
und HilfsquelIen des Landgrafen, der von alIen Machten 
Europa's umworben wurde, zu uberschatzen. Diese Wer
bungen galten dem eintlufsreichen Bundeshaupte. nicht 
so sehr dem Landgrafen von H essen, dessen Mittel bei 
der ungeheuern Kostspieli gkeit der Kriege im 16. J ahr
hundert si ch bald erschopfen mursten. 

Lassen Sie mich jetzt die Frage aufwerfen, wie hat 
sich unter diesen besonderen Hemmllissen und Schwierig
k eiten, welche dem politischen Ehrgeiz des Landgrafen 

1) Doctor dixit: Deus hunc Hessum conJecit in medium l'egnum 
Romanum, et habet vicinos quatuor electores et Bl'UIlSvicensem l el 
Omnes tamen eum metuunt. Habe t favenlem vulgum et est bellatol' 
I,!:allus (Kampfhahn). Luthers l'i schl'eden in del' l\'lathesischen Samm
lung. Aus cineI' Hs. der Leipziger Stadtbibl. hera. v. E. Kl'oker 1903 . 
.5.134. Vgl. Luthers Tischreden hel'a. v. Forstemann U. Bindseil 4, 182. 
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entgegenstanden, die Eigenart Philipps allsgepragt ) MOge 
es mir gelingen, ohn e die Schwach en seiner Persbnlichkeit,. 
die nicht nur dem Forscher so manches R atsel bieten, zu 
verschweigen, die Ruhm estitel seiner geschichtlichen Gr6[se 
in das rechte Licht Zll stellen. 

Wir woll en suchen Landg raf Philipp Zll begreifen ,. 
dann werden wi r, del's bin ieh gewi[s, ihn nicht verda mmell ,. 
wo er gefehlt hat, dann \verden w ir ihm danken und ihn 
lieben urn des Grorsen willen, das e r geschaffen. 

'Vas ist sein e Eigenart ? Land g raf Philipp war i n
einer Zeit, d a gegenUber einem tibermachtigen fre md
landisch en K.aiser zogernde Entschliersungen, eng herzige
territoriale und stadtische I nteressen das U ebergewicht 
h atten, de r Mann cler Tat, des Entschlusses, der zur Tat 
drangte, ein Furst, der die Verhaltnisse zu beherrschen 
suchte, und '\ve nn sie ihn in die Enge Zll treiben drohten, 
auch ein rlicksich tsloses Durchhauen des K.I1otens nicht 
scheute. 

In die Allgen springend, m ein e ieh, ist die Charakter 
ahnlichkeit Philipps mit seiner Mutter Anna von Mecklen
burg, tiber d ie ich nicht so gtinstig denke, a ls ihr letzter 
Biograph, die un zw eifelhaft yon einem rastlosen verzehren-, 
den Eifer beherrseht war, ihre I<.raft zu betatigen, soviel 
sich ihr a uch Hindernisse in den W eg stellten. Es ist 
das V orreeht des Genius s i eh die Verha ltnisse anzupassen 
- ein Napoleon, der es im reehte n Augenblieke unter
nahm , wurde auf die H bhe n der Mensehheit gefUhrt, a ndere 
sinken mit dem ahnlichen Drange in die tiefste n Abgrtinde 
des Menschenlebens. 

Landg raf Philipp hat in eigenster Sache gewagt sich 
liber das Sittengesetz zu erheben, indem er bei Lebzeiten 
der ungeliebten Gattin, die ihm vom politischen Ca\Cul ge-· 
s tellt war, eine zweite Ehe neben der ersten sehlofs. I eh 
will nicht darauf eingehen, da rs er meinte nur auf diesem 
Wege seine Gewissensnot besehwbren zu k bnn en, aueh 
nicht davon spreehe n, \Vie un endlich viel niedriger die 
Stellung und Schatzung der Frau im 16. Jahrhundert war,. 
als heute . So sehr man yielleicht aus diese n Erwagungen 
heraus zu mild em Urteile geneigt sein wird , sie entheben 
uns nieht einer der hoehsten Aufgaben des Historikers, 
den Lebensschicksalen unseres H elden nachempfindend zu 
folgen, urn zu begreifen, \V ie allS seinen eigensten Er
fahrungen di e seelisehe Disposition si ch entwickeln konnte ... 
d ie eine uns sonst ra tselhafte H andl ungsweise erzeugte~ 
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1eh mein e, ein Bliek in Philipps freud lose Kindheit und 
Jugend maeht es verstandlieh, dars zarte weiehe E mpfi n
dungen des H erzens, die auch den starken 1vlann schmUcken. 
ihm abhanden gekommen sind. 

Den frlih erkrankten Vater hatte er nieht gekannt. 
Ven der ~1utter, welche an Stelle des unmiindigen I{naben 
gegen den Wunseh der Stande die Herrsehaft fur sieh 
begehrte, war er, - mit noeh nieht funf J ahren Gegen
stand eiferslichtiger politischer Berechnung, - auf lange 
Zeit getrennt w orden. Anna ven Mecklenburg hat schwer 
daran getragen. aber die herrschsuchtige Frau hat doch 
nicht, um nur ]\IIutter sein zu kon nen, auf die H errschaft 
verzichten moge n, s ie hat dan n, als der Sohn selbstandig 
die Fiihrung der Geschafte tibernahm, s ich in eine zweite 
Ehe verirrt, die den Brueh mit dem filnfzehnjahrige n Sohne 
zur Folge haben murste. So hat dem vaterlosen di e meiste 
Zeit aueh die reehte Mutterliebe gefehl t, und nur zu bald, 
sehon mit neunzehn Jahren, sah der So11n stark sinnlich 
veranlagter Eltern si ch gefangen in liebeleerer E he mit 
e inem Weib, das weder seinem Geist 110ch viel weniger 
seinen S inn en geniigte. Erscheint es, wenn "vir diese in 
die frliheste K.indheit zu rtickreichend e Verodun g sein es 
Innenlebens iiberblicken, nicht verzeihli cher, dafs er bei 
Eingehung jener Nebenehe nieht an die Sehmaeh daehte, 
die er sein er Gattin Christine zufiigte, ebenso wenig aber 
an die unwiirdige Stellung, in die er die Geliebte brachte? 

S ehwerer belastet den Fursten, den Vorkampfer 
des Evangeliums der verhangnis,'olle Entsehlurs. Sein e 
Tat warf einen Flecken auf die Sache der R eformation, 
un d urn so mehr, als Philipp die geistigen Fuhrer der Be
wegung mit verantwortlich gemacht hatte fUr seinen 
Sehritt, und sie hemmte fU r Jahre Philipp in der F reiheit 
seines Handelns, da er suchen mu ne, sich beim Kaiser 
cl i e StraA osigkeit seines Tuns zu sichern, welche ihm die 
evangelischen Bundesgenossen nicht verbiirgen wollten. 
Dars die evangelisehe Partei die Vertretung der Doppel
-ehe gegen alle moglichen Anfechtun gen nicht ubern ehmen 
konnte, ohne sich aufs Schwerste zu kompromittieren. das 
l,at Philipp v 0 r h er in brennendem Verlangen naeh Er
ftillung sein es Wunsches nicht erkannt, er hat es al1ch 
n a e h h e r nieht begriffen. 

Es wurde sich nicht geziemell in einer historischen 
Wurdigung Philipps die verhang nisvolle H andlun g von 
der ieh spraeh, zu ubergehen. Dars ieh ihrer gleieh an 
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dieser Stelle gedaehte, gesehah in der Absieht, die Starke 
des Willensirnpulses zu zeigen, ven cler Philipp erfi..illt \Var~ 
Er hat diese impulsive Natur fast stets betatigt, zumeist,. 
so durfen wir sagen, zur Forderung des ihm so teuern 
Evangeliums, dadureh ist er zu rn H elden der R eformation 
geworden, so manches j\t[al auch mit sichtlichern lVIifs
erfolg , indem er Lieblingsgedanken, rnit denen er der evan
gelisehen Saehe zu dienen hoffte, tiber die Grenzen des 
Erreiehbaren verfolgte, oder indem er territorialftirstliehen 
Interessen hartnackiger nachging, als auch zu de r e III 
Forderung vorteilhaft war. 

Philipp hat in sehnstiehtigem Ausbliek auf das er
·strebte Ziel nicht selten Gegensatze zu vereinigen ge
traehtet, die ihm, dem Manne der Tat, nebensaehlieh e r
schienen, wahrend sie in '¥ahrheit schwer und tief waren. 
und ihre gewaltsame Vereinigung mifsglucken mufste .. 
Immer wieder, in alIen Epochen seines Lebens, finden 
wir, dafs sein Handeln unter dem Einflusse von Selbst
tausehun gen steht. Sie gehen hervor aus der Starke des· 
Wtinsehens und H offens, das ihn beseelt. Dieser Ein
klang des Wollens und Hoffens maehte ihn mutvoll und 
wagelustig, wo andere obne Aussicht des Erfolgs die
H ande ill den Sehors legten. Der treibenden Kraft des 
Landgrafen verd ankt die evangelische Bewegung Gberaus. 
viel. Diese Hingebun g an den gehofften od er getraumten 
Erfolg machte ihn aber auch zu Zeiten geneigt, zu tun t
was uns als e in unerfreulicher Zug in seinem Bilde er
scheint, zu unterlassen, was ihm zu g r6[serer Ehre gereicht 
haben wtirde. Es fehlte ihm die Gabe, in kohl er U eber
lcgung die BeweggrOnde und Handlungsweise seiner 
Gegner mit dem rechten Gewichte ein zuschatzen, er ver
traute entweder zu leichtherzig, dafs sie geneigt sein. 
wilrden, die RoBe zu libernehmen, die er ihnen zugedacht 
hatte, od er er malte si ch ihre Absiehten in Sehreekens
bildern vor A "gen, welche die Wirkliehkeit weit hinter 
sich liefsen. Dieser Fehler seines Temperaments war die 
Ursache, dafs seine Einsicht so manchmal libertroffen 
wurde von soIchen, deren politische Begabung sich ent
fernt nicht mit der sein igen messen konnte. W er die 
Geschichte des Landgrafen Gberschaut, wird in so mancher 
Lage seines Lebens den Gleichmut vermissen, der gegen 
schmeichelnde Hoffnung \Vie gegen angstigende Besorgnis 
gewappn et ist. Das scheinbar G-egensatzliche erhalt unter 
diesem Gesichtspunkt ein einheitliehes Geprage. leh greife 
nur einiges heraus. 
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Es liegt nahe, daran zu erinnern. mit \velchem Opti
mismus Ph ilipp dureh Jahrzehnte die Hoffnung festge
halten hat, ohn e erheb liehe O pfer die Katzenellenbogen
schen Grafschaften behaupten zu k6nnen. \\Tenn die 
wohlbegrUndete Anfeehtung seines Besitzreehtes dureh 
die Grafen von Nassau, denen die Gunst des Kaisers zu
gewandt war, in langen J ahrlehnten auch nicht die tiber
aus bedeutsame R oBe gespielt hat, die ihr von ein em 
neueren Forscher nachgesagt word en 1St, so ist es doch 
unverkennbar, dass Philipp gut getan Mtte, dureh Zah
lung einer stattlichen Sumrne sehon bald zu Anfang der 
z\Vanziger J ahre diese leidige Saehc aus der W elt zu 
schaffen, w ie er es am Ende 1557 doch tun mu fste . 

Ieh weise anderseits hin anf die hartnackige Schwarz
seherei des Landgrafen in den Paek'sehen Handeln des 
Jahres 1528. Philipp konnte si ch die Gefahr, welche den. 
Evangelisehen dureh einen Angriff der Gegenpartei drohte, 
nieht g rofs genug vorstell en. Sein e Leiehtglauhigkeit und 
voreilige RUstung tragen g rofsenteils die Sehuld, soviel 
man auch zur Erklarung seiner Handlungswei::;e sagen 
mag, wenn im naehsten Jahre die Altglauhigen den Evan
gelisehen auf dem R eiehstage eine wohlgefUgte Mehrheit 
entgege nstell ten, auf Rechn ung seines allzu raschen Han
delns ist es ferner zu setzen, wcnn von der Forschung 
unserer Tage gegen Phil ipp der doeh voll ig unbegrundete 
Vorwurf erhoben werden konnte, er habe mit einem ge
wissenlosen Falscher gemeinsame Sache gemacht, urn 
einen V Ol'wand zur U eberrumpelun g der benachbarten 
geistlichen FUrsten zu erlangen. 

A ls ob es !lur von ihm abhange, einen gnadigen 
Kaiser Zll haben. hat dann Philipp unmittelbar nach jener 
drohenden T ruppenaufstell ung im Fruhjahr 1528 dem 
K_aiser sei ne Dienste angeboten. er hat das g leiche mit 
weitgehenden Anerbietungen wiederholt fast unmittelbar 
naeh dem Wurttembergisehen Feldzug, er hat si ch weiter
hin vorgestellt, dars sein Ansehlu(, a n den K aiser infolge 
des Regensbu rger Vertrags von 1541 der evangelisehen 
Sache n(itzen k6nne. insofern er zum Verrnittler eines 
Ausgleiehes in der Religionsfrage berufen sei, wahrend 
der Kaiser ihn doch nur in Frieden unschadlich Zll machen 
wunsehte, so lange es ihm beliehte. 

Eine Selbsttausehung von verhangnisvoller Wirkung 
beging der Landgraf mit seinem letzten Testament, mit 
der Teilung der Landgrafsehaft unter seine vier Sohnc. 
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Dureh das ilble Beispiel in andern FOrstenhausern liers er 
s ich verfilhren, die Individualsuccession zu Gunsten seiner 
naehgeborenen Sohne fallen zu lassc n und hoffte trotz 
der schlimmen E rfahrungen von Jahrhunderten auf F rieden 
zwischen den ein zelnen Linien . H eute sehen wir leicht, 
dafs diese A ussicht urn so schlechter bcgrlindet war, als 
in dem Nebencinander der van Philipp in seinen Landen 
gleichma.isig begunstigten verschiedenen evangelischen 
Schattierunge n, der Bucerschen und cler vVittenbergischen 
Ri ehtung , bei der for tsebreitend en V erseharfung der Gegen 
satze die nato.rli che Eifersucht der fo.rstl ichen Linie n nur 
zu gewifs durch konfessionelle Spaltun g verscharft werden 
lTIu[stc. Ill desS'en - man wird liber diese Teilung milder 
denk en, wenn man si ch vergegenwiirti gt, \Vie noch hUIl

dertzwanzig J abr spater der g rorse KurfOrst der tief ein
gew urzelten Gc\Vohnhcit. FUrstentilm er \Vie Landgliter zu 
teilen, bis zu gewissem Grade erl egen ist . 

Dafs Philipp, \Vie ich eben erwahnte, abweichenden 
Auffassungen des evangelischen Glaubens nebeneinander 
Raum gewi:l.hrte, macht ih n zu einer einzigartigen Erschei
nung unter den evangelischen FUl"sten des 16. Jahrhun
derts. Unserm modern en Empfinden steht er dadurch um 
so naher, \Vie auch durch seine Milde gegen K etzer. Es 
ware nun durchaus unrichtig, seine Duldsamkeit auf 
Kosten eines Mangels an religioser ViTarme stellen zu 
wallen. Sie hatte vielmehr ihre \ ¥urzeln in der e igenen 
V ersenkun g des Landg rafen in di e Quellen des Glaubens, 
in die BUcher der heiligen Schrift. Seinem scharfen Ver
stande konnten die Schwierigkeiten der Auslegung, die 
M6glichkeit verschiedener D eutung nieht cntgehen. 

Dazu k am der \ ;l,Tille und \ 'Vunseh, die Gegner R oms 
soweit als moglich in der Lehre und weiterhin zu gemein
samem Handeln zu vereinigen. Dieses Bestreben hat ihn 
bewogen, Luth er und Zwingli nach l\1arburg zu laden, 
dieses Ziel schwebte ihm vor, als er in spateren Lebens
jahren unermudliche Arbeit an die Union der \OVitten
berger und der kalvinisierenden Evangelischen setzte. Im 
Bewurstsein fOr eine gute Sache zu arbeiten hat er sich 
getauseht tiber die Tiefe und Scharfe der trennendell 
U nterschiede. Durch ausdruckliche Anerkennung des 
jeder Partei eigentGmlichen wGrde er die Betonung des 
beiden gemeinsamen erfolgreicher gestaltet haben. So 
sehr ab er der Ausgang des l\Iarburger R eligionsgesprachs 
seine Hoffnung betrogen halte, \Ve il die Gemeinschaft des 
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Gegensatzes die Verschiedenheit des Ausgangspunktes 
icht uberwinden konnte, so viel Eifer hat Philipp doch 

ein Menschenalter spater entfaltet, die evangelischen Par
teien unter sich zu vers6hnen, nicht ohne dabei das rechte 
Augenmafs zu verlieren fUr die ZugesUindn isse, die er der 
Partei des strengen Luthertums machen ,vollte. 

Der g leiche Vonvurf ab er trifft ihn auch gegenuber 
dem Interim. Er hat dieses im Grunde katholische Be
kenntnis annehmen zu durfen geglaubt, weil er meinte, 
auch darin noch den K.ern des evangelischen Glaubens zu 
finden. Damals hat er sich dem Studium der Kirchen
vater ergeben, er stand ihm ohne das Rustzeug strenger 
Gelehrsamkeit gegenuber - zugleich aber unterlag er 
dem Drucke der Vnfreiheit in der Gefangenschaft. So 
kam es, dafs er "aus menschlicher Furcht und Not (soviel 
das Interim betrifft) in etlichen Dingen zu viel tat", wie 
er spater freimiitig eingestanden hat 1), vVer dartiber zu 
Gericht sitzen will, der vergegenwartige sich nicht nur 
die ganze Not dieser Gefangenschaftszeit fUr den Feuer
geist des Landgrafen, sondern er erinnere si ch auch, wie 
sehr der Gedanke eines A usgleiches der beiden Religions
parteien all en politiseh denkenden Ftirsten am Herzen 
liegen mu[ste, da die konfessionelle Spaltung doch sicht
Heh einer un befangenen territorialen Machtpolitik vielfal
tige Schranken auferlegte. 

Vielleieht nur zu sehr habe ieh bisher zum Aus
druck gebracht, wie die sanguinische Natur des Landgrafen 
ihn gegenuber bedeutsamen Fragen aut Wege gefuhrt hat, 
deren noch weitere Verfolgung ihm und der evangelisehen 
Sache zum entschiedenen Nachteil gereicht haben \vtirde. 
V m so lebhafter und freudiger gebuhrt es uns jetzt aus
zusprechen, wie 'starke Forderung die Reformation durch 
ihn, durch seine lebendige und feurige Hingabe, durch 
seine rastlose Fursorge empfangen hat. 

Wir treten den Verdiensten der Ernestiner nicht zu 
nahe, wenn wir sagen, dafs sie fast von selbst, durch den 
Zufall, da[s Dr. Martinus Luther Wittenberger Professor 
war, zu Beschiitzern der Reformation wurden. Land graf 
Philipp ist der erste machtigere Reichsfurst, der ohne 

I) Die angefUhrten Worte stehen in einem Schreiben Landgraf 
Philipps an Pfalzgraf Wolfgang, Herzog zu Zweibrticken, und an Herzog 
Christoph von Wiirttemhcrg vom 4. Sept. 1561. Briefe Friedrichs des 
Frommen Kurf. von der Pfalz, gesammelt u. bearb. von A. Kluckhohn, 
I Nr. 135 S. 198. 

• 
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aurseren Antrieb nur aus religi6ser Ueberzeugung auf die 
Seite cler Neuerer getreten ist. Dieser Uebertritt ist ihm 
aber urn so hoher anzurechnen, als er si ch lur Zeit des 
Bauernkrieges vollzog, das heirst in einem Augenblicke, 
da die and ern meinten, man mUsse es mit I-Ianden greifen, 
wohin die revolutionare kirchliche Bewegung flihre. Land
graf Philipp ist dem Aufstand der Bauem mit Festigkeit 
und doeh aueh mit Milde entgegengetreten, er hat zu 
seheiden gewurst zwisehen der Lehre Luthers und derjenigen 
Auslegung, welehe ihr. die FUhrer der bauerliehen Bewe
gung gaben. Das ist ein starker Beweis fOr die geistige 
Selbststandigkeit des erst zwanzigjahrigen FUrsten. Dem 
Tatbeweis aber mag man znr Seite stellen die paekenden 
Briefe, in denen er gegenuber seinem Schwiegervater 
H erzog Georg von Sachsen seine evangelische Ueberzeu
gung verfoeht. ') l eh will nieht allbekanntes wiederholen, 
sonst wOrde ieh auch seines freudigen und streitbaren 
Eintretens flir das Evangelium auf den beiden Speyerer 
Reiehstagen und zu Augsburg gedenken. ..Gott ist auf 
unserer Seiten, wer sich gern fOrchten will, der fiircht' sichu 2)~ 
rief er seinen Gesandten ZU, als er in weiser Envagung 
den Augsburger R eiehstag verlassen hatte. Damals schil
derte Zwingli dem franz bsisehen Gesandten den fiinfund-· 
zwanzigjahrigen FUrsten als .. Uber sein Alter klug hoeh
sinnig und bestandig". S) 

Die EinfLihrung cler R eform ation in H essen hat die 
Briicke fur das Evangelium nach dem W E'sten, nach dem 
Nordwesten und Siidwesten des R eiehs gesehlagen. Naehst 
dieser Tat Philipps si nd es zwei andere reformatorische 
Errungensehaften von grbfster B edeutung, die reeht eig ent
lieh als sein Verdienst gelten konnen. Philipp ist der· 
treibende Faktor in den Bestrebungen, die auf Begrlindung 
ei nes evangelischen Bundes von Fursten und SUidten zum 
Schutze der neuen Lehre gerichtet waren. Mit kUhner 
Entsehlossenheit, mit nie ermudender A tlsdauer und Kraft 
hat er, nachdem 1525 durch den Bund zwischen Sachsen 
und Hessen ein Anfang gemaeht war, seit 1526 darauf 
hingearbeitet trolz aller entgegenstehenden V orurteile, die 

') Mitgeteiit von W. Friedensburg irn Neuen Archiv f. sachs. 
Geschichle VI (1885) S. 94 f. 

2) Schreiben Phil ipps vom 24. Aug. 1530. Rommel , Urkunden
band z. Gesch. Philipps S. 41. 

8) M. Lenz, Zwingli und Landgrar Philipp. Zeitschr. f. Kil'chen
gesch. III (1879) S. 47 . 
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evangelischen FUrsten und Stadte zusammenzuschliefsen 
und endlich Weihnachten 1530 mit dem Abschlufs des 
Schmalkaldischen Bundes die Frucht jahrelanger Bemu
hungen geerntet. Dem Schwergewicht dieses Bundes 
hatte es die evangelische Lehre zu verdanken, dafs sie 
sich ein halbes Menschenalter ungestOrt ausbreiten konnte 
und damit eine Starke erlangte, die sie trotz aUen Ruck
schlags unuberwindlich gemacht hat. 

Ferner aber war es fUr die Ausbreitung des Evan
geliums wie fUr den Zllsammenschlufs der norddeutschen 
evangelischen FOrsten mit den mtichtigen Reichsstadten 
des Sudens von g rofster Bedeutllng, dafs Philipp 1534 die 
wurttembergische Frage dUTch seine meisterhaft vorbereitete 
Erhebung Zll Gunsten des befreundeten und verwandten 
Fursten siegreich lOste, und dieses Verdienst wiegt urn so 
schwerer, je unfreundlicher die SteUllng des fiihrenden 
evangelischen FUTsten, Johann Friedrichs von Sachseo, zu 
diesem gewagten U nternehmen war. Es bezeichnet den 
HOhepllnkt von Philipps Leben! Aus dem Munde des 
papstlichen Nllntius am Hofe Konig Ferdinands hOren \Vir, 
welch' bedelltende Stellung Philipp im Glanze seines wUrt
tembergischen Sieges in und aufserhalb Deutschlands 
ei nnahm als der gefeierte Vorkampfer des Luthertums, 
von dem man sich grofse Dinge im Gegensatz zum Kaiser 
versprach. 1) Der tatkraftigen Fuhrung und klugen Be
schrankung dieses Feldzugs hatte es Philipp zu verdanken, 
dafs er von da ab eine Reihe von Jahren in den vielver
schlungenen Verhandlungen der europaischen Diplomatie 
eine RoUe gespielt hat, die (iber die tatsachliche Macht 
seines Furstentums \Veit hinausging. 

Wenn Philipp von der Mitte der dreifsiger Jahre ab 
mit viel grofserer Zuriickhaltung dem Gedanken eines· 
neuen Losbruchs gegenuberstand als vorher, so wurde er 
weniger bestimmt durch den Wunsch die errungene Stel
lung nicht zu gefahrden, sondern in Frieden weiter auszu-' 
bauen, als vielmehr durch den Gedanken an die Gefahren 
ein es K.riegs fur das eigene Land 2) . Er hat ihn testa-· 
mentarisch auch seinen SOhnen in lebhaften Worten ans 
Herz gelegt 'i. 

I) Nllnliaturberichle aus Deutschland nebsl erganzenden Akten
s tUcken. 1. Abteiillng 1533-59 Bd. 1 hera. von W. Friedensbuq~ 
s. 260 mil Anmerkung 2. 

2) :Man vergleiche die Erwagungen Philipps vom 25. Sept. 15HS 
bei Baumgarten, Geschichte Karls V. , Bd. 3, 338 r. 

a) Schmincke, Monimenla Hassiaca 4, 604. 
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Dem H esse nlande ist Philipp allezeit ei n Furst voll 
:starken Gefuhl s der Verantwortlichkeit gewesen - er hat 
sie, noch ein I{nabe, in den schweren Anfangen seiner 
Regierung, driickend ernpfunden -, ein }\irst voll regen 
Anteils an der Not des kleinen Man nes. 

So mud was nie der framme herr 
Er hort die armen ohn beschwer 

ruhmt ihm ein gleiehzeitiger hessiseher Diehter I) naeh , 
und ein and erer 2) beklagt seinen Tod mit den erg rei fen
.den Worten 

Im Lanndt ein grorser Rirs gesehaeh, 
Ein trewen Vatter hatts verlohrn 
Wie man sindther wohl hatt erfahrn, 
Der a rm Mann fUhlts teglieh mit nott 
Unndt klagt defs fromm en Fursten thodt, 
Mitt Neglcn soltt aursgraben gehrn 
vVennrs miiglich wehr den altten H errn . 

l eh gedenke aueh seiner eifrigen Fursorge fu r die 
Heranbildung der Pfarrer, Lehrer, Beamten au f der van 
ihm begriindeten H ochschule, der dankbaren Anerkennung, 
die er fOr ihre Verdienste hatte. Seine Tatig keit in der 
Landesverwaltung ist neben der politischen und religios
kirehliehen bisher noeh fast unerforseht geblieben. In 
kunftigen Tagen wird die historische I<.ommission auch 
diese Gebiete clureh VeroffentIiehungen aus dem Material 
unseres Archivs zu bestellen haben. 

Gegenwartig sehwebt noeh der Kampf um die Wurdi
gung der politischen· P ersonlichkeit Philipps. l eh habe 
es nicht verbargen, dafs di e Schwankungen, die si ch aus 
seinem feurigen Naturell ergaben, auch Zll herber I{ritik 
manchen Anhalt geboten haben. lhr stellen wi r hi er 
noeh ein W art Zwinglis ') entgegen, cler Landgraf sei der 
-einzige und erste aus allen Fursten, der ahne hinter sich 
zu sehen den pftug hebe, und fern er ein W art van Phi-

1) H. W. Kil'chhofJ Wendllnmlllh hel'allsg. von H. Oeslerley Bd. 3 
(1869) S. 79 . . 

'I) Del' hessische Reimchl'onist bei Adrian , 1\fillheilungen aus 
Handschl'iften und seltenen Dl'llCkwerken 1846 S. 273 f. Vergl. J. R. 
1)ielerich, Del' hess. Reimchronist, Mitteiiungen des obel'hess. Gesch.
"Vereins 7 (1899) S. 165. 

8) M. LenzJ Zwingli und Landgrar Philipp. Z1schl'. f. Kirchen
gesch. 3, 34. 

• 
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lipps U renkel W ilhelm V. '),. ger iehtet an einen andern 
U renkel des Landgrafen, Gustav Adolf va n Schweden,. 
dafs das Andenken dieses A hnen e in Erbe sei, welehes 
sein e Nachkomm en verpflichte -, ih r alles ein zusetzen fUr 
die Erhaitung der Gewissens- und Staatsfreiheit gegenUber 
dem H ause H absburg und der ka thalisehen Liga. U nd 
soweit si nd auch die so rei ch fli efsenden archi valischen 
Sehatze des 16. J ahrhunder ts sehan ans Licht getreten, 
daIs wir das zuversichtliche Vertrauen aussprechen konnen, 
es werde immer mehr si ch das U rteil befestigen: def 
Land g raf war nicht nur einer der begabtesten FUrsten 
seiner Zeit, sondern er, cler hochsi nnige. nicht der g rofs
mtitige, war auch unter den FUrsten der Reform ation der~ 
vornehmste und wirksamste Forderer des Evangeliums. 

1) Rommel, Geschichte von Hessen 8, 89 f. 

• 2 • 7 , 
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