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Das hessische Stipendiatenwesen 
Zeitalter der Grundung der Universitat 

Marburg. (1527 1560.) 
Von 

Ludwig Zimmermann. 

Meinem hochverehrten Lehrer Friedrich Kiich verdanke 
ich die Kenntnis der unten abgedruckten Stipendiatenliste 
aus dem Jahre 1557, eines Aktenstilckes, das mich beim 
Durchseben fesselte, weil es mir ein interessanter Beleg 
fiir die psychologische Grundlegung der Erziehungskunst zu 
sein schien. Ich dachte zunachst daran, diese QueUe als 
Beitrag zur FOrderung des Begabtenproblems und der Be
urteilung der SchiilerpersOnlichkeit und Schiilerleistung rein 
literarisch - exemplarisch auszuwerten. So anregend diese 
Skizze auch gewesen ware, sie wilrde den Tatsachen Ge
waIt angetan haben. Eine einwandfreie Wiirdigung des 
Aktenstiickes war nur rnOglich, wenn es historisch behandelt, 
d. h. in den Zeitzusarnrnenhang eingeordnet wurde. Das 
ist durch den folgenden Aufsatz versucht worden. 

Dabei waren neben den von Hildebrand ') verOffent
lichten "Ordnungen" des Stipendiatenwesens vor aUern solche 
QueUen heranzuziehen, die eine Beurteilung des tatsachlichen 
Zustandes ermOglichten. Ober die bisher schon bekannten 
sparlichen Nachrichten der Marburger Matrikel ' ) hinaus 
wurden dafilr von besonderer Bedeutung die von Kiich in 
diesem Bande zurn ersten Male veroffentlichten Aktenstiicke. 
Die so angelegte Untersuchung scheint mir iiber die 
bisherigen Arbeiten 3) hinauszuleiten und die Frage nach 

' ) Bruno Hjldebrand : Urkundensammlung uher die Verfassung oDd 
Verwaltu.6g dee Universitat Marburg unter PhiIipll dem GroBmUtigen. 
Marburg 1848. 

2) J. Caesar: CataJogi studiosorum Scholae Marpurgensis. M<1.rburg 
1872 If., dazll Wjlhelm Falckenheiner: Pcrsonen- uod Ortsrcgister Zll der 
Matrikel ood den Annalen def Universitat Marburg 1527- 1662. Mar
burg 191}1. 

J) Die .wichtigsten Arbeiten znr Geschichtc des Marburgcr Stipcn
diatenwesens. Oberblick iiber die altere Literatur bei H. Haupt : Zur 
Geschichte der Marburg-Gie6ener UniversiUitsstipendien, Mitteilungen des 
obcrhcss. Gesch.-Vereins IV, S. 113 H. O. Buchner : Stiftung eines Stipen-
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der Idee der Marburger Stipendiatenanstalt und den Formen 
ihrer Verwirklichung einer befriedigenden Losung entgegen
zufiihren. Wie bei alien historischen Gebilden, so envies 
sich auch hier das Anfangsstadium fOr die historische Er
kenntnis am forderlichsten. Es zeigte sich vor allem, da.13 
in dem fUr die Grundlegung entscheidenden Abschnitt bis 
zur groilen Ordnung von 1560 ein einheitlicher Zusammen
hang durch das Spannungsverh1Utnis z\Vischen dem Soli der 
Ordnung und dem durch die UmsUlnde bedingten 1st der 
Verwirklichung besteht, da/3 die Gestaltung aber vor allem 
bestimmt ist durch den wertbewu/3ten und zielklaren WiIlen 
der schtlpferischen PersOnlichkeiten, des Humanisten Feige 
und des bochgemuten Landgrafen Philipp. 

I. Die Idee der Marburger Stipendiatenanstalt. 
, 

Die GrOndung der UniversiUit ist eine kleine Welle in 
dem groilen Strome der Reformation. Sie ist eine direkte 
Auswirkung dieser Bewegung, soweit sie eine geistige Urn· 
walzung bedeu tet, und sie ist, der klarste A usdruck des 
Reformwillens fiir das Hessenland. 

Mit der Beseitigung der kirchlicben Lehr- und Zucht
gewalt wurde den Territorien die Aufgabe gestellt, das Ge
meinleben im cbristlichen Sinne zu gestalten. Sie versucbten 
das zunacbst auf dem Wege gesetzlicher R egelung, muBten 
aber bald erfabren, daB dam it nicbts zu erreichen war . Sitt
lich berechtigt war die Reformation nur dann, wenn sie den 
Menschen innerlicb umwandeln und ihn fOr seinen christ
licben Beruf geeigneter macben konnte. So war es Auf
gabe der weltlicben Obrigkeit, das Volk zu cbristlicher Sitt: 
lichkeit zu erziehen. 

Die H omberger Ordnung von 1526 stellt den Versucb 
dar, fiir H essen die Reformation auf dem W ege der Gesetz
gebung durcbzufiihren. Lutber hatte aber "den Haufen Ge-

• 

dinms (GieBen 1559), 4. Jahresbericht des oberhess. Gesch.-Vereins fUr 
Lokalgeschichtc 1885, S. 63 If. W. Diehl: Zur Geschichte der Marburg
GieBener Universitiitsstipendien, QuartalbHitter des hist. Verei ns fUr das 
GroBhcrzogtum Hessen, N. F. 11, S. 74l fr. W. Diehl; Die Stipcndien
reform Lalldgraf Philipps im J ahle 15&0 und das alteste Marburgcr 
Stipendiatenalbum ; PhiJippsfestschrift Marbnrg 1904, S. 229 H. W. M. 
Beckcr; Die Marburger Studcntenschaft unler der Regierung des Land
grafen Philipp. Ebcnda S. 337 If. W. Sohm : Terrilorium nnd Reformation 
in der hess. Gesch. 1526-1555. Veroffentli cbungen der hist. Kommission 
fur Bessen nod WaJdeck XI , 1. 1I1arburg 1915. 
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setze" abgelehnt und dem Landgrafen geraten, "vor allem 
erst einmal g ute Prediger zu setzen" 1). Damit war der 
Landgraf auf den W eg zuriiekgewiesen, den er sehon im 
Jahre 1524 besehritten hatte, als er in der Polizeiordnung 
vom 18. Juli 1524 den Wunseh zu erkennen gab, dureh das 
Predig tamt auf das Volk zu wirken ' ). Die Visitationen, 
die mit der Berufung Kraffts am 15. August 1525 begannen, 
sollten das Pfarramt in diesem Sinne umgestalten '). J e ge
nauer man die Verhaltnisse im Laufe ihrer Durehfiihrung 
kennen lernte, umso klarer wurde e S t da0 mit den unter 
dem Zwange der Zeit sieh umstellenden Geistliehen die Auf
gabe nieht zu IOsen war. 

D eshalb war es das dring endste Staatsbediirfnis, eine 
Generation fahiger und zielbewullter PersOnlichkeiten heran-

. zubilden, welche die schwere Erziehungsaufgabe der pro
testantischen Obrigkeit ausfUhren konnten. Diese zukunftigen 
Fiihrer der Gemeinsehaft mullten denselben W eg gehen, auf 
dem die g ro0en R eformatoren vorausgega ngen waren. Sie 
mullten durch eindrin gendes Studium fur ihre A ufgabe vor
bereitetet werden, und deshalb kam nach einem voriiber· 
gehenden Verfall der gelehrten Schulen sehr bald ihre U m
gestaltullg nach den Bedurfnissen der Zeit. Der Freiheits
brief setzte der neugegrilndeten U niversiUtt Marburg als 
Bildungsziel die Pflege eines "evangelisch vertieften Hu
m an ism us" 4). 

In den Griindungsurkunden der Marburger H ochschule 
sind die ref"ormatorischen Gedanken, wie sic aus den Schriften 
Luthers und seiner Freunde bekannt sind, in den Vordergrund 
g estellt: Gott zu ehren und dem Nachsten zu dienen, sind 
die Aufgaben der evangelisehen U niversita t. Relig iOs ihrem 
W esen naeh und sozi.1 ihrer Verpfiichtun g naeh soli die 
U niversitat das neue Staatswesen schaffen helfen, das die 
neue Gemeinsehaftsform darstellt. Wie das evangelisehe 
Territorium im Sinne der Lutherischen Auffassung von der 
ehristlichen Obrigkeit sieh die Erziehung des U ntertanen
verbandes zum Ziele setzte, so war die U niversitat nicht 

' ) Sohm a. o. 0, S. 28 . 
• ) Ebenda S. 20. 
') E benda S. 28 If. 
") Die Jugend. soil "in gottesCurcht, tugent ond guten kunsteD ufi

gezogen" werden, "auch der ursach, damit mennigli ch sehen uDd erkennen 
kUDdte, das wir (der Landgraf) ni t der meinung (wie wir durch etzliche 
ungutl ich beschuldigt werden mochten) das wir durch das gnadenreich 
evangelium .. . .. . derhalben alle anderc studia solten uDd wo1ten umb-
gestoBen, nidergelegt nod abgethan haben". (Hildebrand a. a. 0 ., S. 7.) 
Vgl. fo lg. S., Anm. 2 . 

• 
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nui das Mittel fur diese Staatsaufgabe, sondern ihr reinster 
Ausdruck. In ihr war die Wissenschaft n icht mehr das 
Privileg einiger herausgehobener Schichten, sondern sie 
wurde zur sozialen Aufgabe, geadelt durch ihr liel, der Ge
meinschaft zu dienen, und zu lebendiger EntfaItung gedrAngt 
durch das protestantische Berufsethos mit seiner Betonung 
der gottwohlgefa.lligen, hingebenden Arbeit. Diese beiden 
GrundsAtze der vor Gott verantwortIichen Lebensfiihrung 
und der pflichtbewull ten, unter Hergabe a\ler Krafte ge
leisteten Arbeit stehen al.s Leitstern iiber der Griindung 
der U niversitAt Marburg, die sie aus dem Kreise ihrer Vor
ganger, aber auch ihrer Schwesteruniversita.ten bewullt her
ausheben '). D ie J ugend des protestantischen Europa ver
ehrte in den jungen Landgrafen ihr begeisterndes Vorbild, 
und sie eilte Zll seiner U niversitat, weil man in ihr das neue 
Lebensideal am weitesten verwirklicht sah. 

Die reinste A usprAgung dieser das W esen der protestan
tischen U niversita t bestimmenden Grundgedanken stellte 
jedoch.die Stipendiatenanstalt dar, die zugleich mit der U niver
sitAt ins Leben gerufen wurde. Luther hatte gefordert, "auf 
die hohen S chulen solle man nicht jedermann schicken, wie 
jetzt geschieht, wo man nur fragt nach der Menge und ein 
jeder will einen Doktor haben, sondern allein die allerge
schicktesten in den kleinen Schulen zuvor wohl erzogenen" ' ). 

Diese Kritik an den alten U niversitaten wirkte mit den 
revolutionAren S trtlmungen dahin, dall das S tudium iiber
haupt verachtet wurde und die notwendige l ahl von Schulern 
und S tudenten nicht vorhanden war. Luther hatte zur Ab
hilfe empfohlen, g eeignete Knaben einfach zum Studium zu 

• zwmgen. . 
Luthers Gedanke der F tlrderung der Beg-abten wurde 

aber \Veit wirksamer in die Praxis umgesetzt durch Ver· 
leihung von S tipendien, durch die man die Schiiler "ad 
studia ziehen und kaufen lassen" wollte 3). Das l iel der 

1) Vg1. die in den Ordnungeo def Gfunderzeit im mcr wiedcrkehrcnde 
Verpflichtung zu Zucht nnd Sittc nnd tii chtiger Arbeit. In der Polizei
verordoung von 1552 Jan. 6. wird direkt uusgesprochen : "Dann ihr euch 
zu erinnern, daB dieB, daB hiebcvor die jugcnd so hart znn studii s, nod 
so vleiOig zu zucht nod gutcn sitten ungchal ten wurde, euch und der 
un iversitet den groBen fhum "or andren universitetco in teutscher nation 
nud cler un iversi tet fast das meinste nflkommcn gebehret hat". (HiIde
brand u. a. 0 ., S. 57.) 

') "An den christl. Adel dt. Nation". Vgl. Varrcntrapp. Landgraf 
Philipp v. H. und die Universitat Marburg, Marburger akadcmische 
Reden, 1905, or. ll t S.2'2. 

9) So im Ffeiheitsbrief. 
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Stipendiatenerziehung aber wurde dahin bestimmt: "christ
lichen nutze und gemeyner unser landschaft zum besten 
gelerte, geschickte und gottesfurchtige leuthe, prlldiger und 
amptleuthe (dero zu erhaltung . gemeynes christlichen und 
weltlichen fridens schwerlich zu entraten) in unsern 
Landen von tage zu tage pflantzen unnd uffziehen" zu 
sollen I). In diesen Worten tritt die sozialpadagogische 
Aufgabe der U niversit .. t am klarsten in die Erscheinung. 
Die Erfassung der begabten K opfe der Gemeinschaft, ihre 
Forderung auf Kosten der Gemein.chaft ist das P rogramm 

. <Ier Stipendiatenanstalt. Sie soll durch das Mittel der wis
senschaftlichen Arbeit Personlichkeiten heranziehen, die sich 
einsetzen fOr das Interesse der Gemeinschaft, als Prediger 
fOr die Kirche, die eine staatliche Einrichtung ist, und als 
Beamte fOr den Staat. Damit ist zngleich die Berechtigung 
nachgewiesen, fUr diese Erziehungsaufgabe die beschlag
nahmten Kircbengiiter in Anspruch zu nehmen. und eine 
Brilcke von der Vergangenheit zu der Zukunft geschlagen. 
"Pro Patria" - ist die hohe Verpflichtung, die die Univer
sitat bei ihrer Grilndung obernommen hat, und die ihrer 
Arbeit eine Ober den AlItag erhebende Bedeutung gibt. 

n. Die Stipendien. 

Im 32. Kapitel der Homberger Vorschlage ') war der Plan 
fOr die zu gr.Ondende Stipenpiatenanstalt umrissen. Wenn 
nach der Einrichtung dei U niversit .. t und Sicherstellung 
ihrer Vorlesungen noch PfrO'nden Obrig bleiben wOrden, sollte 
in Marburg ei n Haus, fOr Studien geeignet, eingerichtet und 
a usgestattet werden, in de'm eine bestitnmte Anzahl unbe
mitfelter Studenten, und zwar der einzelne fOr den Z"itraum 
von 3 Jahren, unterhalten werden ·sollte. Damit ' war das 
Stipendiatenwesen von vornherein mit der Entwicklung der 
Verwendung des Kirchengutes verknOpft. 

Der K asseler Landtag vom Oktober 1527 sollte ver
suchen, diese heikle Frage einer politisch tragbaren LOsung 
entgegenzufilhren ' ). . Er fand in seinem Abschied dafilr die 
Form~l, dall das Kirchengut "zur Forderung gemeinen 
Nutzens" zu verwenden seL Praktisch stellte sie das Kirchen-

' ) Freiheitsbrief von 1529. (Hildebrand a. a. 0 ., S. 12.) 
') Hildcbrand •. a. 0 ., S. 2. 
') Sohm, Territorium uDd Reform. in der hessischcn Geschichte 

1526- 1555, S. 40 H. 

• 
• 

• 
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gut dem Landesherrn zur Verfiigung, der in der Einrichtung 
adeliger Stifte und eines gemeinen Kastens zur Deckung 
driickender Schatzung usw. den Standen eine Abschlags
zahlung leistete. Die zudem beschlossene Errichtung einer 
UniversitM war zunachst der einzige Pun kt, der an die alte 
Zweckbestimmung des Kirchengutes ankniipfte. 

Aus dem Scholle dieser Universitat ging dann die 
Auffassung des schillernden Begriffes "gemeiner nutlen" 
hervor, daB das Kirchengut in christlich-sozialem S in ne ver
wandt werden sollte. Die geistlichen Berater des Landgrafen 
deuteten die Formel dahin, daB .. die gemeine christliche armut 
und das predigamt" der rechte Erbe des Kirchengutes seL 
Der Landgraf ging umso bereitwilliger darauf ein, als er 
sich dabei in Vbereinstimmung mit der Offentlichen Meinung 
befand. Denn in diesem Punkte trafen sich die Interessen 
der BevOlkerung mit denen des Landgrafen. Hatten doch 
schon die Marburger Artikel von 1525 die Errichtun g eines 
allgemeinen Krankenkastens aus den Einkunften der auf
zulosenden Bruderschaften, Kalande und Spenden zur Er
haltung hausarmer Leute gefordert 1). 

Zunachst schien es freilich, als ob das Kirchengut rest
los im biirgerlichen Wirtschaftsleben aufgehen sollte, und 
zwar waren landgrafliche Beamte und Stadte gleichmiHlig 
bestrebt, seine Ertrage in ihre Kassen zu leiten und fiir ihre 
Bedurfnisse zu verwenden. Selbst die Gefalle der Pfarr
und Dorfkirchen hielt man nicht mit sicherer Hand fest. 
Weil dadurch aber die Pfarrbesoldung unmoglich wurde, 
war der Bestand der reformierten Kirche aufs schwerste 
bedroht, und so begann die landgrafliche R egierung nach 
einem Jahrzehnt der prilfenden Erwagungen mit Energie auf 
den W eg zu gehen, der ihr durch ihre geistlichen Berater 
vorgezeichnet war. und den sie nach dem Ergebnis der 
Visitation gehen muBte. 

Die K astenordnung von 1530 ist der sichtbare Ausdruck 
dieser Veranderung. In dem Befehl vom 30. August 1527 
war der Gotteskasten ins Leben gerufen ') nicht in dem 
Sinlle des Kasseler Landtagabschiedes, sondern in dem Sinne 
christlich-sozialer Verpflichtung. In ihm soil ten die Mittel 
fOr das Armenwesen zusammengefaBt und verwaltet werden. 
Durch die Ordnung von 1530 aber wurden auch noch die 
Besoldung der Pfarrer und die Gestaltung des Schulwesens 
ihm unterstellt. Die Generalvisitationen der folgenden Jahre 

1) Kfich, Quellen z. Rechtsgesch. der Stadt Marburg, 1. Bd., S. 39. 
!} Sohm, a. a. 0 ., S. 61. 
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{1531-34) ') hattcn die Aufgabe, das Vermogen des Kastens 
und seinc sachgemiHle Verwaltung nach den Bestimmungen 
<ler Ordnung zu prilfen und sicherzustellen. Auf Grund der 
<labei gemachten Erfahrungen brachte die Ordnung vom 
17.Januar 1532 als erste und wichtigste Bestimmung: Kirchen
gut soli nicht zu "gemcinem Nutz" in dem Sinne der Be
friedigung staatlicher und stadtischer Wirtschaftsbedilrfnisse 
verwandt werden 2). 

Die Errichtung von Stipendien, die unbemittelten Knaben 
das Studium ermOglichen sollte, war eine idea le Erfilllung 
der oben envahnten Forderung, das Kirchengut fUr die 
Armen und das Predigtamt zu verwenden. Das Stipendien
wesen krankte allerdings van vornherein daran, da.0 dafiir 
die Mittel in Anspruch genom men wUrden, die nach Befriedi
gung der sonstigen Bedilrfnisse ubrigbleiben sollten. Alle 
die Schaden, die durch die Unsicherheit der Regierung sich 
bei der Verwendung des Kirchengutes in dem ersten Jahr
zehnt herausstellten, mullten sich hi er besonders fUhlbar 
machen. 

AIs wirtschaftliche Grundlage fur die Stipendien wurden 
die Lehen der nicht residierenden Geistlichen in Aussicht 
genommen. Der erste Hinweis darauf befindet sich in einem 
Befehl des Landgrafen aus dem Jahre 1527, der bestimmte, 
diese Lehen sollten "gleich als vor" den Besitzern zustehen. 
Dieselbe GrollzUgigkeit wie bei der Verwendung des Ubrigen 
Kirchengutes findet sich also auch hier, vielleicht bedingt 
durch die kluge Rucksichtnahme auf die Nutznieller des Alten . 
In dem Buchlein, das Rektor und Verwalter der neuge
grUndeten Universitat im Dezember 1527 zur Rechtfertigung 
der landgraflichen Klostersakularisation herausgaben, wurde 
allerdings als Grund dieser Milde angegeben, dall die jUngeren 
Leute mit Hilfe der ihnen auch weiterhin folgenden Benefizien 
studieren und damit tauglicher zum Pfarrstand werden 5011-

ten 3). Diese Regelung entspricht dem Brauche der anderen 
Territorien; sie ermOglichte den F ortbestand des Pfarramtes. 
Sie verknUpfte aber die U niversitatsstipendien von vornherein 
mit unzahligen Einzelschicksalen und mullte deren Verwal
tung unendlich erschweren. lnfolgedessen wurde der Land
graf sehr bald zu einer ergiebigeren Anordnung genOtigt. 

') Soh m a. a. 0 ., S. 96 . 
• ) Dcsgl. S. 1(;2. 
.) Desgl. S. 42 uDd S. 58, A.nm. 2. 

Freiheitsbrief fur die UnivefsiHi.t vom 
Hildebrand a. a . 0 ., S. 16. 

-
Dieselbe Besti mlllllng ist in den 

31. August 1529 iibergegangen. 
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Je weniger die Ergebnisse der Visitation en befriedigten, 
urnso mehr machte si ch die Notwendigkeit geltend, fur die 
Aufzucht cines tilchtigen Predigernachwuchses zu sorgen, 
Das konnte im gro.0en MaJ3e nur geschehen, wenn Stipendien 
in genugender Zahl vorhanden und ausreichend ausgestattet 
waren, So kommt der Landgraf' denn auch sehr bald von 
seiner Grollzugigkeit gegen die fruheren Lehensinhaber ab, 
und das ven Soh m 1) erwahnte unvollzogene mundum vom 
\J, Februar 1529, in dem der Landgraf die Einziehung aller 
von Landgraf Heinrich (IlL) und Landgraf Wilhelm dem ' 
Jungeren ausgestellten Praesentationen auf geistliche Lehen 
fordert, ist das erste Anzeichen fUr den WilIen, diese Lehen 
zu erfassen. Die folgerichtige Weiterentwicklung bringt 
die erste Stipendiatenordnung vom 11. Marz 1529 ') deren 
Bestimrnungen grOlltenteils in den Freiheitsbrief fur die 
U niversitat ubergegangen sind 3) (31. August 1529), Sie 
fUllte die in der Kastenordnung gebliebene Lucke aus, indem 
sie die Frage beantwortete, was zu geschehen habe, wenn 
der auswarts residierende Geistliche sturbe, Jeder graBere 
Ort sollte von hrimfallenden Benefizien eine bestimmte Anzahl 
Schuler (Stipendiaten) in Marburg halten, Dadurch konnten 
sich die Stipendien nur ganz allrnahlich entwickeln, und die 
das nachste J ahrzehnt fullenden Verhandlungen und Ord
nungen zeigen deutlich, wie schwer es war, diese Bestim
mungen gegenuber den unermUdlichen Widerstanden per
sOnlicher und kOrperschaftlicher NutznieBer durchzudrucken, 

Im J ahre 1530 wurde der Kasten zum Mittelpunkt der 
kirchlichen Wirtschaft gemacht. ATmenwesen, Pfarrbesol
dung und Ordnung des SchulwesenJi waren seine Aufgaben, 
Die neue Kastenordnung brachte endlich eine Bestimmung 
uber das Verhalten gegenuber den nicht residierenden 
Pfrundeninhabern, Von nun an sollte die Halfte ihrer 
Renten dem Kasten zufallen, wenn der Pfrundner nicht in 
Marburg studierte, Damit war der Anfang fur eine Ver
wirklichung des Stipendiatenwesens gemacht Wenn der 
Landgraf einen Teil der auf diese Weise anfallenden Gelder 
zur Einrichtung von Schulen benutzte'), so lag das in der
selben Richtung; denn die Arbeit der Stadtschulen war die 
unbedingte Voraussetzung fur die Einricbtung der Stipen
diatenanstalt, \Vie der fOlgende Abschnitt im einzelnen er-

1) Sohm a. a. 0. , S. 58, Anm. 2. 
2) Hess. Landesordnungen I, fo l. 56. 
') Hildebrand a. a. 0 ., S. lB. 
' ) Sohm a. a. 0 ., S. 107 uDd S. 58, Anm. 2. 
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weisen wird. Zunachst fand der Landgraf fUr diese Be
stimmungen allerdings wenlg VersUlndnis. Die Pfrundner 
such ten sich den vollen Genuil ihrer Rente mit alien Mitteln 
zu sichern, einige lie0en si ch wirklich in die Matrikel ein· 
tragen, andere deckten sich mit ihren guten Beziehungen zu 
den landgraflichen Beamten und SUldten 1). Immerhin trugen 
die Generalvisitationen der Jahre 1531- 34 dazu bei, die 
Gelder bestimmungsgemaB anzuwenden, und der schon oben 
erwahnte Artikel der Kastenordnung vom 17. Januar 1533, 
da0 Kjrchengut lIicht "zu gemeinem nutz" verwandt werden 
sollte, trug auch fur die Stipendiaten ihre Fruchte . In dem 
Brief an Christian Ill. von Danemark (1533 Mai 31) gab 
der Landgraf die Zahl der heimgefallenen Lehen auf 150 
an '). Nach der Stipendiatenverordnung von 1529 sollte 
jeder Stipendiat jahrlich 15 fI. "gewilillich und ohn uffhalten" 
bezahlt erhalten '). 

Diese Anfange einer Ordnung des Stipendiatenwesens 
litten aber unter dem Umstand, dalil die lokalen Instanzen 
die Entscheidung hatten und die U niversitat auf ihren 
guten Willen angewiesen war. Das Geld wurde den ein· 
zelnen Stipendiaten von ihren Patronen direkt ilberwiesen; 
diese nutzten ihre Entscheidungsgewalt weidlich aus, kas
sierten Stipendien fur einige J ahre, verHlngerten oder ver
grOBerten andere in cliquenhafter Willkur (s. u. S . 81). Die 
Stipendiaten waren auf das Pflichtgefuhl der Kastenverwalter 
angewiesen, und das Ganze war unUbersichtlich. Die unhe· 
dingt notwendige Vereinheitlichung glaubte der Landgraf 
dadurch erreichen zu kOnnen, da6 er der U niversitat als 
der am meisten interessierten Instanz die Kontrolle ilber
trug und ihr die peinliche Dberwachung seiner Vorschriften 
zur Pflicht machte '). Der Dekan der artistischen FakuWlt 
sollte namlich ein genaues Verzeichnis der Lehensinhaber 
und ihrer Stipendiaten anlegen, damit man jederzeit sehen 
kOnnte, ob sie ihren ' Verpflichtungen genau nachgekommen 
seien. Aullerdem aber wurde den landgraflichen Beamten 
befohlen, darauf zu achten, dall die Stipendien zusammen
blieben und schnell bezahlt wurden. Die Verwalter der 

. Kasten erhielten entsprechende Anweisungen '). Auch 
wurden die landgraflichen Beamten im Lande drauBen 

.) Soh m a. a. 0., S. 64, Anm. 2. 
' ) Sohm •. a. 0., S. 57, Anm. 1. 
') s. Freiheilsbrief (Hildebrand a . • . 0. , S. 14). 
4) Statuten von 1529. Hildebrand a. a. 0., S. 15. 
11) Vgl. die Kastenordnungen der SO er Jahre. Sohm a. a. 0., S. 56 fl. 

und 95 H. 
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beauftragt, auf die Ausfuhrung der Vorschriften zu 
wirken. ' 

Soweit war in der Theorie alles in schOnster Ordnung. 
Wie sah es aber in der Praxis aus? Tatsachlich begann
das Stipendienwesen im Laufe des Jahres 1530 zu funktio
nieren. Es wirkte sich zunll.cbst auf dem Paedagogium aus, 
wie das im nachsten Abschnitt naher ausgefilhrt wird. Feiges 
Verhor des Rektors Schnepf laSt aber die Millstande deut
Iich erkennen. Die Stipendiaten beklagten sich, "das in ir 
stipendia verseumlich geschigkt werden". Die Universitat 
beschwerte sich, daB die Stadte die Stipendiaten nicht in 
vorgeschriebener Zahl oder uberhaupt nicht sandten, und 
daB sie sich unter alIen mOglichen Vorwanden urn ihre Ver
pllichtungen zu drilcken suchten. Feige, dem die U niver
sitat am Herzen lag, nahtn sich dieser Obelstande mit aIler 
Tatkraft an. Die sll.umigen Stadte wiII er "ernstiich" auf 
ihre Pllichten hinweisen und Vorsorge trelfen, daS von der 
Universitat oder von ihm aus angeordnet werden kann. was 
die Stadte nicht freiwiIlig leisten woIlen . Der Bericht des 
Vizerektors Asclepius aus dem Jahre 1536 (s. o. S. 2~) be
leuchtet die Sachlage noch besser. Da ist zunachst das 
Schicksal der ihm uberlassenen Einkunfte des St. Katha
rinenaltars zu Neukirchen interessant. Obwohl er einen 
ProzeS beim Hofgericht angestrengt hat, ist es ihm nicht 
gelungen, die seit t521 zehn Jahre lang einbehaltenen Ruck
stande von 180 H. ausbezahlt zu erhalten. Vielmehr hat er 
sich schlieSlich zu einem Vertrage mit den N eukirchenern 
verstehen mussen, der von Adam Krafft uod Heinz von 
LUder vermittelt war und ihm den jahrIichen Ertrag von 
\j 11. zusicherte. Aber auch diese 9 11. werden nicht aus
bezahlt, sodaB er den Kanzler bittet, das Lehen fur die U ni
'versitatsstipendiaten zu verwenden, sicherlich doch, weil er 
holft, daS dadurch ein behordlicher Zwang aufkommen, 
wird I). Die Bauern von Widdersheim handeln ebenso wie 
die Einwohner von Neukirchen. Sie haben den Ertrag ihres 
bedeutenden Lehens einfach seit 4 J ahren unter sich geteilt, 
weil sie vorgeben, keinen geeigneten Stipendiaten zu haben. 
Diese Beispiele zeigen deutlich, wie die vorreformatorischen 
Angrilfe gegen das Kirchengut und die Rechtsaulfassung 
des Bauernkrieges fortwirkten. Weiterhin erwuchsen Schwie
rigkeiten, weil die Stipendiaten in Konkurrenz mit Pfarrern, 
Schulmeistern, ja Beamten der Regierungskanziei standen, 
die auf dieselben freigewordenen Kirchenlehen angewiesen 

• ) s. o. S. 29, A. 9. 
Zeitschr. Bd. 66. 6 

• 
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wurden. U nd wenn die landgraflichen Beamten beschul
digt werden, dail sie sich nicht genug fur die Forderung 
des Stipendienwesens einsetzen, so bemerkt Feige dazu: 
"Man muil ein Einsehen haben". Die von Felsberg be
weisen die grO£3te Schlauheit, wenn sie versuchen, Pfarrer
besoldung und Stipendiatenunterhaltung gegeneinander aus
zuspielen. Auf Grund dieser Belege wird die Erinnerung 
der Ordnung von 1560 verstandlich, die einleitend sagt, daB 
die Stipendien in den ersten Jahren gar nicht in Gang zu 
bringen gewesen waren '). 

Besonders verderblich war der Rechtszustand bei den 
Lehen "iuris patronatus" 2), d. h. der Lehen, die varn Patron 
nach Belieben vergeben werden konnten, weil sie nach 
nicht durch eine bestimmte Aufgabe (Pfarrbesoldung oder 
Spital) gebunden waren. In der Ordnung von 1529 war 
den Inhabern angeraten worden, diese Benefizien im Sinne 
der landgraflichen Stipendiatenanstalt zu verwenden . Dieser 
freundschaftliche Rat wurde aber illusorisch gemacht durch 
das Zugestiindnis, daB sie ihre oder ihrer Freunde Kinder 
dam it ausstatten konuten. Wie die hier vorhandenen nicht 
unbetrachtlichen Mittel der personlichen Willkur entzogen 
und im Sin ne des Ganzen verwandt werden konnten, dar
uber liell der Kanzler Feige die Konferenz der Superinten
denten in der ersten HaIfte des Jahres 1536 entscheiden auf 
einer Zusammenkunft ill Ziegenhain . . Die Ordnung der 
Lehen, ,.50 iuris patronatus sein", verbat, daB einem Kinde 
unter funf Jahren das Einkommen solcher Patronatslehen 
folgen sollte. Die Halfte des Benefiziums erhielt es beim 
Besuche der stadlischen Partikularschule; das volle Stipen
dium folgte ihm, wenn es nach Marburg "ins Studium" ge
schickt wurde. Was in den erslen Jahren an dem Lehen 
gespart wurde, das sollte zur Unterstiltzung anderer Parti
kularschuler oder filr Marburger Stipendiaten verwendet 
werden. WoUte der Inhaber des Benefiziums aber nicht 
studieren, so ging er des Lehens vollig verlustig. Es fiel 
dem Kasten zu "zur erhaltung armer kinder im studio zu 
Marburg". Schlielllich wurde auch hier das Gebot wieder
holt, dall der Nichlresidierende nur die eine Halfte des Le
hens beziehen durfe, wahrend die andere zu Sludienzwecken 
verwendet werden soUte 3). Ebenso sollle es mit den auf 
nichthessischen Universilaten studierenden P&iindeninhabern 
gehallen werden. 

'} Hildcbrand a. a. 0 ., S. 114 . 
' } Soh m a. a. 0 ., S. 108. 
') Diese Inhaltsangabe bci Soh m a. a. 0., S. 108. 
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Diese Ordnung bedeutete einen Schritt weiter auf dem 
Wege zur vollstlindigen Erfassung der Stipendiengelder. 
Einmal schrankte sie die persOnliche Willkiir ein, zum an
deren lenkte sie mit der Dberweisung der nicht verwend
baren Gelder an den Kasten mit der Zweckbestimmung "zur 
erhaltung arm er kinder im studio zu Marburg" auf den Weg 
einer zentralen Regelung, wenn jetzt auch noch der lokale 
Kasten die selbstandige Verwaltung der Lehen hatte. In 
diesem Sinne wirkte auch die landgTlifliche Verfugung vom 
7. Juni 1537 mit der Verpflichtung zur Ruckzahlung des 
Stipendiums filr den Fall, dall der Stipendiat das Studium 
aufgeben sollte (5. u. S. 94). Schon 1532 hatten die Visi
tatoren in diesem Sinne auf die Stadte eingewirkt. In den 
Bemerkungen Feiges zum Protokoll des Professorenverhors 
wird bemerkt: "hat magister Adam das beneficium in den 
casten geordnet der meinung, das es var den studenten 
dinen sol", Die Zierenberger sallen nun auch wirklich einen 
Stipendiaten schicken, was bis dahin noch nicht geschehen war. 

Wie auch in den Folgejahren Feige bemilht war, der 
U niversitat zu ihrem Rechte zu verbelfen, geht aus seinem 
Briefe an Eisermann vom 12. Januar 1537 hervor, worin er 
schreibt: "Senatus Cassellensis iam misit studiosis Cassela
nensibus stipendia 37'/2 fl ., ut audio". Er hat si ch also per
sonlich davon ubeTzeugt, daB die saumigen Kasseler ihre 
Pflicht getan hatten. Seinen unermildlichen Bemilhungen 
war es gelungen, die Sache leidlich in Ordnung zu bringen. 
Denn in seinem Bericht an den Landgrafen vom 1. Sep
tember 1538 kann er mitteilen, dall das Studium "si ch vast wol 
gebessert und in gute ordnung gebracht", "sonderlich dass die 
stipendiaten sich wohl halten und g e h a I t e n w e r den" 1). 

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen wollte nun 
F eige mit der Stipendiatenordnung vom 18. Mai 1539 die 
endgiiltige Organisation deT Stipendiatenanstalt schaffen. 
Das geht klar h ervoT aus der von Kiich in diesem Bande 
als Beilage Il abgedruckten Liste der Stipendiaten von 1539, 
die dasselbe Datum (Sonntag Exaudi) tragt wie die Stipen
diatenordnung '). In ihr sind 43 Stipendiaten mit einem jahr
lichen Einkommen von 643' /. fl. nachgewiesen. Daneben 
ist aber ein Aktenstiick erhalten, das unter die Orte 140 
Stipendien verteilt '). Die Zapl von 137 ist in die Stipen-

') s. o. s. ss. 
') s. o. S. 52. 
I) Diescs Aktcnstiick ist in der Tabellc (s. u. S. 120) als der Entwurf 

von 1539 bezeichnet nod hat die Aufschrift: Stipendiatcn so gein Martpurg 
in das StudillID vcrordnet sein uff eyns yeden superintendentell bezeignet. 

6' 
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diatenordnung Ubernommen worden. D emnach hat man g e
glaubt, durch die Neuordnung Mittel flir 137 Stipendiaten 
zu erhalten, wahrend tatsachlich 43 Stipendiaten unterhalten 
wurden. Man muS also gewullt haben, dall die hierflir in
betracht kommenden Lehen im weitesten Malle millbraucht 
wurden '). FUr den U nterhalt dieser 137 Stipendiaten ware 
bei dem neuen Satz von 20 fI. eine Summe von 2740 fI. im 
Jabre nOtig gewesen. Sie ist niemals aufgebracht worden ' ). 
Trotzdem bedeutet die Ordnung von 1539 einen entschlos
senen V ersuch, das S tipendiatenwesen grollzugig umzuge
stalten. Sie enthalt folgende Bestimmungen: 

1) Eine Verlangerung- des S tipendiums Uber 7 Jahre 
hinaus ist nur auf besondere Erlaubnis des Land
g rafen mOglich. 

2) Das Geld zum U nterhalt der Stipendiaten soU in 
Zukunft dem jeweiligen R ektor samt D octor Johann 
Eisermann und Gerhard Geldenhauer pUnktlich uber
sandt werden, die seine Ausgabe uberwachen. Das 
Stipendium soli jetzt 20 fI. fur den einzelnen b e
tragen. 

3) Sollten in einem Ort die Gefalle oder erledigte n 
S tipendien zu gering sein, die Zahl der dem Ort 
verordn eten Stipendiaten zu erhalten, so soli das der 
U niversitat angezeigt werden, auBerdem aber das 
jahrliche Einkommen der Lehen "grundlich und wahr
haftig " nachgewiesen werden. W enn die Univer
sitat die Sachlage anerkennt, ist sie bevollmachtig t, 
die Zahl der Stipendiaten zu verringern und an einem 
anderen Orte, "da viI beneficia und lehen sein", ihre 
Zahl zu verg roBern. Doch darf die Gesamtzahl der 
S tipendiaten flir den Bereich des g anzen Fursten
turns, "welcher hauptzal jetzo ungeverlich biss in die 
eyn hundert und sieben und dreissig ist, nit grOsser 
gemacht" werden. 

1) In der riickschauenden Betrachtung, mit der die groDe Stipen
diatenordnung van 1560 cingeleitet wird, hciSt es: Die bisherigen Ord
nUDgen wurden nicht befolgt. "in dem das an vielen orten die zu diesem 
werck geordnete beneficia oder stipendia in abgang kODlmen, nod nieM 
erlegt oder bezalet, soodern inbehalten, nod etwo anders hin verwendet, 
unnd mi6braucht worden sein .. . " (Hildebrand a. a. 0., S.64). Vgl. auch 
u. S. 89 fI. 

t) DieseJbe Sachlage findet sich in Wittenberg. Auch dort setzt die 
GrUndungsurkunde von 1545 150 Stipendiaten an. Die Statuten von 
1546 wissen abet nur von ungefahr 40 Stipendiaten. (Paulsen, Gesch. 
des gel. Utchts., 2. Auft. , I, S. 218. 
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4) Wenn die verordnete Zahl der Stipendiaten von dcm 
Leheninhaber nicht gestellt wird, soll dennoch die ' 
volle jiihrliche Ertragssumme an die 3 Professoren 
gesandt werden, die damit andere Stipendiaten unter
halten, bis der Ort seine eigenen Stipendiaten schickt. 
Die hierdurch erzielten Dberschiisse sollen auch zu 
dem im vorigen Punkte gekennzeichneten Ausgleichs-
verfahren verwandt werden. , 

5) Streitsachen sollen in der landgriiflichen Kanzlei 
durch den landgriiflichen Statthalter, den Rektor, 
den Vizekanzler Eisermann und sonstige Abgeord
nete der U niversitiit verhandelt und nach ihrem Be
schlull entschieden werden '). 

Zu der letzten Bestimmung erging schlielllich Freitag, 
den 7. November, noch der Befehl, daB alle Amtleute, Rent
meister, Rentschreiber, Kellner, Schultheillen und andere 
Amtsknechte und Befehlshaber doch dafur Sorge tragen 
mOchten, dall diejenigen Leute, welche wegen etwa in 
Stipendiatensachen sich ergebender Streitigkeiten vor die 
vom Landgrafen bevollmiichtigten Statthalter und Rektor 
nach Marburg zitiert wiirden, doch auch daselbst erschienen '). 

Die Bestimmungen dieser Ordnung lassen klar erkennen, 
wie sie aus den Erfahrungen des vorhergehenden J ahrzehnts 
erwachsen sind. AlIes in allem genommen bedeutet sie die 
vOllige Zentralisierung des Stipendiatenwesens unter einer 
besonderen Zentralbehorde, der Stipendiatenkommission, wel
cher Eisermann und Geldenhauer, die beiden bedeutendsten 
Professoren, als stiindige Mitglieder angehOrten. Sie versucht 
d,e durch die lokale Cliquenwirtschaft bedingten Schiiden 
zu iiberwinden und legt cie Entscheidung der notwendig 
entstehenden Streitigkeiten in die Hande der Regierung, 
deren Beschlull unter starkster Beteiligung der U niversitat 
zustandekommt. 

Die Ordnung von 1539 hat die Frage der wirtschaftlichen 
Sicherstellung des Stipendienwesens in der Theorie ab
schlieller.d geregelt. Denn die folgenden Ordn"r.gen, aucn 
die grolle Reformordnung von 1560, haben nicht neue Grund
satze. sondern nur AusfUhrungsanweisungen gebracht, wie 
sie durch die prakHsche Entwicklung der Verwirklichung 
.bedingt waren. 

Die Ordnungen von 1542 und 1546 wollen das wirt
schaftlich gesicherte Studium innerlich festigen und es fur 

' ) Hildebrand a. a. 0. , S. 30 u. 3L 
2) Diehl, Philippsfestschrift, S. 233. 



86 Ludwig Zimmermann 

seine Aufgaben im Dienste der christlichen Idee mOglichst 
gut einrichten. Sie regeln infolgedessen im wesentlichen 
die persOn lichen und erziehungstechnischen Fragen. Sie be
schaftigen sich mit den wirtschaftlichen Dingen nur neben
bei, indem sie die durch die Entwicklung notwendigen Ver
besserungen der Ordnung von 1539 vornehmen. 

Nach der Regelung der Stipendienfrage brachte das 
Jahr 1540 die endgultige wirtschaftliche Sicherstellung der 
Universitat und der Predigerbesoldung (Urkunde vom 4. 
Oktober 1540) ' ). Beides war fOr das Stipendiatenwesen 
von groBter Wichtigkeit. Es ist bezeichnend, dall die im 
folgenden Abschnitt ') zu behandelnden Ordnungen von 1542 
und 1546 in Verbindung mit den landgrliflichen Schreiben 
immer wieder die S~rge urn den Predigernachwuchs in den 
Mittelpunkt stellen. In den hi er erOrterten Zusammenhan g
gehOrt zunachst die Erschaffung einer U niversitatsvermOgens
verwaltung unter dem Oeconomus Thenner (1540). Dieser 
neuen Behorde wurde 1542 auch die Verwaltung der Stipen
dien angegliedert. Denn an Stelle der 1539 vorgesehenen 
Stipendiatenkommission von Rektor, Eisermann und Gelden
hauer richtet die O rdnung vom 19. Febr. 1542 einen Stipen
diatenverwaltungsrat ein, bestebend aus Eisermann, dem 
Okonomus Johann Thenner und dem Sekretar Valentin Breul. 
( .. Drei sunderliche amptleute oder superintendenten.") An 
die Slelle der ehrenamtlich tatigen Professoren rUcken 2 
Verwaltungsfachleute. Sie erhalten den Auftrag, die Aus
fOhrung der Ordnungen zu uberwachen, auBerdem aber eine 
gtUndliche Untersuchung des Stipendienwesens vorzunehmen, 
die entfremdeten Gelder wieder herbeizuschaffen und auch 
die persOnlichen Mangel abzustellen "durch sich selbst, oder 
im fall der notturft durch hilf seiner FUrstlichen Gnaden" B). 
Sie nahmen ihre Arbeit sofort aut: und die Universitat he
schlo.B, ibnen eine besondere Vergo.tung zu gewabreu "pro 
laboribus, quos profecto immensos de vorare coguntur in 
redigendis in ordinem bonis et pecunia stipendiatorum" f). 
Als Abschlull ihrer Arbeit darf man vielleicht das land
grliHiche Schreiben vom 14. Marz 1545 ansehen, in dem 
festgestellt wird, dall die alten Schaden zunlichst noch weiter 
bestanden. Im einzelnen werden wieder die schon bekannten 
Miingel gerOgt. Einige Stadte haben "weder geld noch 

.) Rildebrand, S. S2 If. vg!. Sobm, a. a. 0 ., S. 109 If. 
' ) s. u. S. 109 uad S. 110. 
') Rildebrand, S. 89. 
4) Caesar Matr. U. Teil , S. 16. 
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knaben geschickt und in dem fahrlAssig und ubel gehandelt". 
Andere hahen wohl Knaben geschickt, sind aher ihren geld- . 
lichen Verpflichtungen langsam oder uberhaupt nicht nach
gekommen. AIs besonderer Dbelstand wird schlie13lich her
vorgehoben, daB das Geld immer noch "den kindern zu 
iren handen gestelt" wird, woraus die schwersten mo
ralischen Schaden erwachsen. Die Stadte usw. sollen der 
Stipendiatenordnung "stracks nachgehen und geleben"; .im 
Weigerungsfalle werden schwere Strafen angedroht '). 

Da13 der Landgraf ernstlich gesonnen war, das Stipen
diatenwesen endgilltig in Ordnung zu bringen, ersieht man 
aus der Einleitung der Stipendiatenordnung vom 20. Mai 1546, 
worin gesagt wird, daB "eine gute bestendige ordenunge" 
gemacht werden 5011 ' ) , ersieht man weiter aus dem Schreiben 
an den U niversitatsvogt J akob Geil vom 22. Marz 1546, 
in dem angeordnet wird, gewisse Geldsummen fUr die Her
richtung der Stipendiatenbehausung zu verwenden. In der 
Stipendiatenordnung von 1546 fehlt jeder Hinweis auf die 
Finanzfragen. Daraus glaube ich schlieBen zu durfen, daB 
man diese fur geregelt hielt. Da13 auch die U niversitat be
friedigt war, geht aus dem Bericht hervor, den Rektor, De
kane und Professoren am 27. Feb. 1546 dem Landgrafen 
uher die Gehrechen der U niversitat einreichten. Hier findet 
sich als einziger Punkt, der das Stipendiaten wesen beruhrt, 
die Bitte, ein Altarlehen zu Echzell, das bis dahin den 
Stipendiaten zugeordnet gewesen, jetzt aber dem Pfarrer 
von Gudensherg ilberwiesen sei, doch wieder der Stadt "und 
dem stipendio zu lassen, sunst wysten sie Ire anzal stipen
diaten nit zu underhalten, sonder miissen die fallen lassen". 
Diese Bemerkung ist der Niederschlag der Verhandlungen, die 
zwischen Universitat und Stadt gefilhrt worden sind. Sie 
beleuchtet aber blitzartig die noch vOllig in der Schwebe 
befindliche Lage a). 

Das auf endgilltige Ordnullg der Dinge gerichtete Streben 
des Landgrafen erlitt eine jahe Unterbrechung durch den 
Schmalkalder Krieg. Da dieser F eldzug und noch mehr die auf 
ihn folgenden Jahre der Ausfilhrung des Friedensvertrages 
ungeheure Anforderungen all die Finanzen des Landes stellten, 
ging e~ der UniversiUit und vor alien Dingen dem Stipen
diatenwesen reichlich schlecht. Am 2. Mai 1548 stellten 

.) Hildebrand • . a. 0 ., S. 39, Anm. 2. 
') Die Chronik der Matrikel bemerkt dazu: 

bene sanciti s hand abroga.ti s." 
I) Univ. Akten. 

• 
IIprioribus (se. legibus) 
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die von den Statthaltern entsandten Kanzler Gilnterode und 
Dr. Waiter eine neue Untersuchung ilber die Gebrechen 
der U ni versitat an, die vor aUem wirtschaftlicher N atur waren. 
Hierher gehOren Bestimmungen des A bschiedes dieser Ver
handlung, dail fortan kein Stipendium von neuem "konsti
tuiert" oder erhOht werden darf ohne Befehl des Landgrafen 
und der ausdrilckliche Hinweis, dail man sich endlich an 
die Vorschriften halten "und sich denselben gemess wurck
lich und mit der that erzeigen" soUe 1). 

Nach der Rilckkehr des Landgrafen aus der Gefangen
schaft begann im J ahre 1553 die grilndJiche Erneuerung der 
Universitat durch Johann Oldendorp. Er sorgte zunachst 
fUr die bauJiche Wiederherste!1ung der arg herunterge
kommenen Gebaude. Gleichzeitig aber begann die innere 
Reform. In folgerichtiger Weiterentwicklung des 1542 ein
gesetzten Verwaltungsrates wurde eine selbstandige Stipen
diatenkasse geschaffen. Am 15. Juli 1554 erging der Befeh! ') 
"dail kein mit den Stipendien zusammenhangender Bilrger
meister, Pfarrer, Kastenmeister und Gemeine bei Strafe nach
maliger Erlegung sich unterstehen dUrfe, den Stipendiaten 
oder deren Eltern das Stipendium auszuliefern", da solches 
an Oekonomus Cas par Rudolphi einzuzahlen sei. Diese fUr 
die einheitliche Verwaltung wichtigste Bestimmung von 1539 
war also imrn eruGch n~cht verwirklicht. Auch die andere Arbeit 
des Verwaltungsrates von 1542 wurde wieder aufgegriffen. 
Im Jahre 1557 wurde eine Bestandsaufnahme der von den 
einzelnen Gemeinden und Patronen geleisteten Betrage vor
geschlagen. Wie diese Bestandsaufnahme durchgefuhrt wurde, 
zeigt das von Gustav Schenk zu Schweinsberg im Archiv 
f. hess. Gesch., Bd. XV, S. 571 if. abgedruckte Kompetenz
buch des Darmstadter Superintendenten Petrus Voltz. Die Auf
zeichnungen sind begonnen im Jahre 1557, in dem er sein 
Amt ilbernahm, und in den Folgejahren hat er die notwendigen 
Anderungen .nachgetragen. Das K ompetenzbuch ist eine 
statistische U bersicht ilber das Kirchenvermogen seines 
Sprengels. Es gibt genaue Auskunft Uber Herkunft und 
Verwendung der einzelnen Vermogensteile. Besoldung der 
Pfarrer, Lehre. und Kirchendiener, Hospital- und Armen
kasten, Unterhaltung der Gebaude stehen mit den Universi
t[tsstipendien im scharfen Wettbewerb urn die verfUgbaren 
Mitte!. Den Stipendien ist besondere Aufmerksamkeit ge-

1) Akten der Universitat Marburg im Staatsarchi\'. 
') Diehl , Die Stipendienreform LaDdgr. Philipps i. J. 1560. Philipps

iestschrift, S. 233 . 

• 
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widmet. Voltz gibt eine Entwicklungsgeschichte jedes ein
zein en Stipendiums, berichtet uber Herkunft, Verwendung 
und VermOgensbestand. Er verfolgt auch die Entfremdung 
ursprungIicher Stipendien und bemerkt bei einzeln en Orten 
dai\ keine Stipendien vorbanden sind. lm ganzen genom men 
.bestatigen seine Aufzeichnungen die in diesem Abschnitt 
gekennzeiclinete Entwicklung der Stipendien. lnfolge anderer 
Arbeiten wurde der Landgraf verhindert, die Reform 1554 
durchzufuhren. lm J ahre 1559 wurde der Entwurf nach 
60rgfaltiger Beratung der im Mai abgehaltenen General
synode vorgelegt, die aber neben der finanzieIlen Reform 
auch noch die Reform der auEeren und inneren Verfassung 
der Stipendiatenanstalt wU!1schte. Das Ergebnis war die 
Stipendiatenordnung von 1560, welche die zwangslaufige 
VoIlendung der Entwicklung bedeutet, die im Vorhergehen
den aufgezeigt ist. 

ImJabre 1559 wurden die Verhandlungen mit den Orten 
und Patronen gefOhrt. Diese mu.ilten si ch verpllichten, jab<
lich eine oes:!!'!lmte Summe an die S tipendiatenkasse abzu
fuhren I) . Damit war die Stdigkeit der Einkilnfte und ihre 
einheitliche Verwaltung sichergesteIlt. Die jahrIichen Ein
nahmen der Kasse belaufen sich auf 1860 11., von denen 
Oberhessen 906 11 ., Niederhessen 664 11. aufzubringen hat. 
Mit diesen Mitteln werden 60 Stipendiaten unterhalten, und 
zwar 10 sog. maiores mit 40 11. jabr!. Einkommen u. 50 
minores mit 20. 11. 

Am 15. Febr. 1560 wurde die g ro.ile Stipendiatenordnung 
erlassen, die den AbschluE des Schwankens und Tastens 
einer 30 jahrigen Entwicklung bedeutet. lhr Sinn ist die 
'Oberwindung der lokalen Freiheit, die sich auf das Erbrecht 
grilndet, durch die zielbewu.ilte Zwangsgewalt der verant
wortlichen StaatsfOhrung. Sie hat dem Stipendiatenwesen 
endlich die feste Grundlage gegeben, die es zur Erfillluog 
seiner wichtigen Aufgabe notwendig brauchte. 

Mit dem zurVerfOgung stehenden sparlichen Material soIl 
nun die vorhergehende Darstellung noch veranschauIicht 
werden, soweit das ilberhaupt mOglich ist. Die beiden festen 
Punkte der als Beilage angeha ngten Tabelle sind einerseits 
die von Diehl gedruckte amtliche Abschrift der · S tipendien-

I) Das Beispiel fUr einc solche Yorschreibullg in: O. Buchner, Stiftung 
eincs Slipcndiums (GieBcn 1559

1 
Okt. 12.). r ierter Jahrcsbcricht d. oberhcss. 

Vereins f. LokaJgesch. GicJlen 1885, S. 63. Ebeoda. AuJsteilung iiber die 
ooch vorhandenen Urklloden aus dem GieJlener Universitatsarchiv. Vgl. 
.auch IJeiJage u. S. 128. 
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liste des Jahres 1566 I), andererseits die von KUch in diesem 
Bande . abgedruckte Liste von 1539. Beide geben genaue 
Nachricht Uber die einkommenden Betrage. In Parallele 
gesetzt dazu sind die auf Grund der ebenfalls in diesem 
Bande gedruckten Verzeichnisse aufgestellten Listen von 
1536 und 1557. Von diesen wird die Liste von 1536 als 
unvollstandig bezeichnet, allerdings mit der Bemerkung, daB 
nicht viel mehr Stipendiaten da sind ; die Liste von 1557 
ist vollstandig nur fur die Ober- und Niedergrafschaft; fur Ober
uod Niederhessen waren noch einige Stipendien hinzuzu
fUgen, ohne da~ ein Wahrscheinlichkeitsnachweis mOglich 
ist. Die Geldangaben sind orientiert bei der Liste von 1536 
nach der von 1539, bei der Liste von 1557 einerseits nach 
der Bestimmung der Ordnung von 1539, da~ von nun an 
das Stipendium 20 fI. betragen solle, andererseits nach dem 
Aufkommen von 1566, wobei allerdings nur die fur die sti
pendiati minores angesetzten Betrage zum Vergleich heran
gezogen werden durfen; denn die fur die maiores eingesetzten 
Betragc sind k eine Stipendien ihrer H erkunft nach, sondern 
ZuschUsse der Gemeindekasse. Sie sind in der Liste von 
1566 ausdrucklich als solehe gekennzeichnet. 

Es wird also vorausgesetzt, da6 in den N achweisen van 
1536 und 1557 Fchler enthalten sind. Die sind aber nicht 
so betrachtlich, daB der Versuch eines Vergleiches nicht 
unternommen werden kOnnte. 

Die Aufstellung gibt ein klares Bild Uber die tatsachliche 
Entwicklung des Stipendiatenwesens wahrend der ersten 4 
Jahrzehnte seine~ Bestehens. Die oben auf Grund anderer 
Quellen festi!"estellten Mangel der Organisation treten deut
lich in . die Erscheinung, andererseits aber auch die erfolg
reiche D berwindung und die planm~ige Vereinheitlichung. 
Im O berfUrstentum Hessen sind vorhanden: 

1536 . . ca. 14 Stipendiaten mit ca. 210 11 . 
1539 . . . 18 Stipendiaten mit 2551/ , fI . 
1557 . . ca. 21 Stipendiaten mit ca. 420 fI. 
1566 . . . 24 Stipendiaten mit 476 fI. jll.hrl. 

Einkommen. Die entsprechenden Zahlen fur das Nieder
fUrstentum sind: 

1536 . . ca. 10 
1539 . . . 18 
1557 . . ca. 10 
1566 . . . 20 

Stipendiaten 
S tipendiaten 
Stipendiaten 
Stipendiaten 

mit ca. 
mit 

• mlt ca. 
mit 

101 fI. 
283 fI. 
188 fI. 
400 fI. 

I) Zur Geseh. d. Marb.- GieBener Universitatsstipendien. Quartal
blli!!er des hist. Ver. f. d. GroBherzogtum Hessen, N. F. , 2. Bd. , S. 741 ff. 
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far die Ober- und Niedergrafschaft K atzenelnbogen : 
1536 . . . ca. 2 Stipendiaten mit ca . 30 ft. 
1539 . . . . 7 Stipendiaten mit 105 ft . 
1557 . . . . 14 Stipendiaten mit 267 ft. 
1566 . . . . 6 Stipendiaten mit 120 ft . ' ) 
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Die grundlegende Bedeutung der Ordnung von 1539 
tritt klar hervor ; aUerdings darf man dabei nicht Obersehen , 
daB die J ahresbeitrage im Durchschnitt noch mit 15 ft . an
gesetzt sind gegenUber denen von 1557 und 1566 mit 20 fi . 
Die dem Stipendiatennachweis von 1539 beigegebene Auf
stellung , deren 140 Namen in die S tipendiatenordnung von 
1539 Obergegangen sind mit der F orderung , daJ3 von nun 
an 137 Stipendiaten unterhalten werden soUten, ist auch 
beigefug t. Eine E rklarung fUr d ie dort aufgefiihrten zahl
reichen Orte scheint mir nur darin zu liegen, daB man 
vielleicht gedacht hat, ganz im Sinne der 1560 vorgenommenen . 
R egelung fur die sti pendiali maiores jeden O rt zur S tiftun g 
einer bestimmten A nzahl von S tipendien zu veranlassen ohne 
Rilcksicht auf etwa vorhandene Lehen. O der sind die Lehen 
in den betreffenden Orten vorhanden, aber 1539 nicht "gang 
hafti g" gewesen, weil sie zu Schulunterhaltun g, Pfarrbesol
dung und anderen Zwecken benutzt wurden ? Das was iiberden 
Ausgleich in persOnlicher und sachlicber Beziehung oben 
gesagt wurde, wird hier im einzelnen bestatig t. W eiterbin 
wird an einzelnen Beispielen deutlich, w ie sich PfaIT- und 
Beamtenbesoldung im W ettbewerb mit dem U niversita ts
stipendium befanden und ihm Mittel entlOgen, wie auf der 
anderen Seite die kleineren S tipendien zusammengelegt 
wurden, urn schlieBlich eine durchaus g leichmaJ3ige R egelung 
Zll erzielen. Bezeichnend scheint mir auch Zll sein, daB die 
behordliche Einwirkung in der Nahe der Regierungszentren 
am intensivsten und erfolgreichsten war, wahrend die ent
legeneren K atzenelnbogischen Lande sich dieser E inwirkung 
entzogen. AUes in allem heweist auch die Tabelle die un
ermOdliche und planmaBige Arbeit der Reg ier ung zur Sicher
stellung ihres .. gemeinniltzigen" E rziehungswerkes. 

1) Hierbei sei auf die Bcilagcn am Schl uB des Aufsatzes verwiesen ! 
Zu bemerken ist, daB die Zahlcn von 1557 erhOht wcrden mussen, weil 
nur die Listc der Paedagogici vollstlindig ist ; vor allem scheiot mir das 
fUr Niederhesscn notwend ig ZlI seio . Soda on ist zu beachten, daB der 
Nachweis fUr die Ober· uod NiedergrafschaIt Katzenelnbogen infolge der 
Voltz 'schen Aufzeichnungen ftir 1557 erleichtert ist. 1566 sind hier 141/6 
Stipendieo mit 290 fI . jahr!. Einkommen vorhanden; 170 ft . werden aber 
als ZuschuB fur die maiores verwandt. Das Nieder- nod Oberiiirstentum 
Hessen leistet diesen Zuschu6 besonders, wie aus der Tabelle hervorgeht . 

• 
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Ill. Die Stipendiaten. 

Das landgrafliche Ausschreiben vom 11. Marz 1529, das 
dann in den Freiheitsbrief filr die Universitat mit ilberge
gangen ist, traf die ersten Bestimmungen ilber die Rechts
verhaltnisse der Stipendiaten. Danach sollte jeder Ort die 
ihm zugescbriebene Anzahl von einbeimischen Knaben oder 
solcben aus der Nacbbarscbaft, .. die arme, frumb und erbars 
\Vandels uod von in en hierzu fur geschickt angesehen se in", 
auswablen und dem Rektor der U niversita t praesentieren. 
D er soli dann mit dem Dekan und den Professoren der 
artistiscben Fakultat bezw. magistern des Paedagogiums die 
Bewerber "eygentlich nnd noch notturft examinieren nod 
erforschen". Auf Grund dieser Prilfung sind die Tauglichen 
als Stipendiaten zugelassen. Die Untauglicben werden den 
Staaten und Patron en unter Angabe der Griinde wieder 
zugeschicKt, und diese w erden aufgefordert, sofort brauch
bare Bewerber zu uberweisen. Die zugelassenen Stipendiaten 
sind nun auf ihre Bewahru:1g hin zu o.berwachen, nod des· 
balb ist mindestens einr.1al jahriich, oder 50 oft es notwendig 
sein sollte, eine Prilfung von demselben Ausschuil abzuhalten. 
Wenn der Stipendiat sicb bewabrt, soil er 7 Jabre in Mar
burg studieren, "so fern er sich dabei vleissig . frumlich. erlich 
und wol beweyst". Nach Abscbluil des S tudiu:ns ist der 
Stipendiat in ein Amt zu entlassen, und an seine Stelle soil 
der Patron sofort einen Nachfolger nacb derse:!:>en Art der 
Zulassung senden '). Hierber gehOrt scbHeElicb auoh noch 
die Bestimmung, dail die S tudenten und Stipendiaten, die 
ibr Studium ordnungsgemail abschlieilen und sich sittlicil 
bewabrt haben, in der Landgrafschaft zu Predigern, Lehrern, 
Pfarrern, Schultheiilen und Amtverwaltern vor anderen er
nannt und genommen werden sollen '). 

Diese Rechtsordnung offenbart dieselben Grundslltze, 
die oben filr die wirtscbaftliche Seite des Stipendienwesens 
aufgezeigt wurden. A uch hier ist die filr das Gelingen des 
Ganzen entscheidende Initiative vertrauensvoll in die Hande 
der lokalen BehOrde gelegt. Der U niversitat steht ledig lich 
das PrMungsrecht, also die K ontrolle zu. Dberraschend 
wird die gleichlaufende Entwicklung der finanziellen und 
persOnlichen Fragen zutage treten. 

') Hildebrand a. a. 0 ., S. lB . 
• ) Desgl. S. 15. 
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Bedilrftigkeit und Wilrdigk.eit 1), dazu die geistige Be
fabigung waren die Vorbedingungen filr die Bewerbung" 
waren die Grunds:ttze, die auch auf der Universitat das. 
Leben des Stipendiaten beberrscbten. Waren die ersten 
beiden Merkmale sehr leicbt zu bestimmen, so ergab sich 
die ganze Scbwere des Auswahlprinzips bei der dritten 
Forderung: die Begabung zu prilfen. Welcher Instanz war 
diese Auswahl ilberantwortet ? Vertreten mullten darin sein 
die Unterhaltstrager, vertreten aber aucb sachverstandige 
P ers()nJicbkeiten. V on vornberein batten der R at bezw. der 
Biirgermejst~r und dazu die Laienvertreter der Kirchenge~ 
meinde das U bergewicht gegeniiberdem Pfarrer, der zunachst 
allein als sachlich Interessierter in dem Wahlausschull sall. 
Die dadurch zwangslaufig entstehenden pers()nlichen Mangel 
haben sich sehr bald herausgestellt. Die Ausschilsse schick
ten ganz ungeeignete Bewerber oder sie entzogen sich ihren 
Verpflichtungen mit der billigen Ausrede, dall sie keine 
geeigneten Bewerber hatten. Die Feigeschen Bemerkungen 
zum U ntersuchungsprotokoll bieten dafilr den klaren Beleg. 
Noch heller beleuchtet werden die Millstande durch die Be
stimmungen tiber die Lehen "de iure patronatus". Ihren 
Inhabern war ja 1529 ausdrilcklich zugestanden worden, dall 
sie ihre und ihrer Freunde Kinder bevorzugt berilcksichtigen 
dilrften . Sie machten von diesem Rechte ausgiebig Gebrauch, 
wie aus der Ordnung von 1536 ') klar hervorgeht. Die Dorf
schaften und Stadte S) standen den Patronen in dieser Hin
sicht urn nichts nach, und so werden die Bestimmungen 
der Stipendiatenordnung von 1542 voll verstandlich '). Sie 
bringt zum ersten Male nahere Vorschriften ilber den Wahl
modus. Wahlen sollen der Pfarrer, der Schulmei·ster, die 
Kirchen altesten und die 2 Bilrgermeister, der im Amte be
findliche und dee vorjahrige. Sie sollen diese W ahl vor
nehmen "bey iren pfiichten und gewissen", womit sie Gott,. 
der Kirche und der Obrigkeit zugetan sind. An diese 
Gewissensverpflichtung soli sie der Pfarrer bei jeder Wahl 
erinnern . . Dann sollen sie denjenigen w:thlen, "der alters 

1) Diese beiden Grundsatze waren unch ffir die Armenfiirsorge 
maBgeblieh. uod auch ilier zeigt si ch die innere Verbundenheit des 
Stipendio.tenwesens mit dem Kastenwesen im Sinne der vou der Obrig~ 
keit zn handhabenden christlichen Erziehung. Sohm a. a. 0., S. 66 . 

• ) s. o. S. 8'2. 
I) Die Bauern von Widdersheim teilten den Ertrag ihres bedcutenden 

Lehens, wenn sie ihre oder ihrer Freunde Kinder nicht schickcn konnten. 
einfach uuter sich. (5. Untersuchungsbericht von 1536) o. S. SO. 

' ) Hildebrand a. a. 0., S. 89. 

, 

• 
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lehr, geschicklicheyt unnd tugend halben zum dienst der 
kirchen der allertauglichst sei und zu solchem dienst aufs 
forderlichg gepraucht mOge werden, und in dem keyne gunst, 
keyne furbitt noch viel weniger geschenck, miedt oder gabe 
annemen, nach ansehen nach verhoffen" usw" d. h. sich be~ 
einflussen lassen . Diese Bestimmung ist deutlich genug. 
Alle Moglichkeiten der Vetternwirtschaft oder gar der Be· 
stechung sind also bis dahin ausgenutzt worden . Und doch 
kann die R egierung von ihrer Abhangigkeit von den lokalen 
Behorden nicht loskommen, da eben die finanzielle Abhangig. 
keit bestehen bleibt. Sie bestimmt ausdrOcklich, daf3 soviel 
als mOglich ein Landsmann genommen werden soIl. Der 
Gewahlte soli dann in Marburg geprllft werden, und die 
Aufseher sollen darauf achten, daf3 bei der Priifung keine 
Durchstechereien vorkommen. 1st nach Ablauf der sieben· 
jahrigen Stipendiatenzeit ein zu junger Stipendiat da, soli 
es im Belieben der Wahler stehen, ob sie ihm das Stipendium 
bis l ur erlangten R eife zuweisen wallen. 

Soweit ware die Ordnung lediglich eine Erlauterung 
der schon 1529 gegebenen Vorschriften. AIs wichtige Neue· 
rung kommt hinzu, daf3 der Gewahlte sich schriftlich ver· 
pflichten muf3, als Erwachsener der Kirche zu dienen, im 
anderen Falle aber die Halfte des empfangenen Stipendiums 
zuruckzuzahlen. Die Wiihler sind verantwortlich dafilr, daf3 
das Geld tatsachlich herbeigeschafft wird. Wenn die Eltern 
noch leben, sollen sie die Kaution neben dem Knaben un· 
terschreiben . Diese Bestimmung war schon als landgraf. 
liche Verordnung vom 7. J uni 1537 ins Land hinausge. 
gangen I). Sie ist der Niederschlag der Bestrebungen, den 
Nachwuchs des Prediger. und des Schulamtes zu sichern. 
Deshalb findet sich weiter die Bestimmung, daf3 die Stipen. 
diaten moglichst bald nach ihrer Ausbildung als Lehrer und 
HeIfer der Schulen verwandt, dabei erzogen und dann als 
Piarrer gebraucht werden '). Damit ist ein neuer Abschnitt 
in der Geschichte der Stipendiatenanstalt eingeleitet. Die 
Griinde dafUr sind in dem Abschnitt ilber den ·u nterricht 
entwickelt '). 

Den gewOnscbten Erfolg hat diese Ordnung nicht ge· 
habt. Die nachsten J ahre waren mit weiteren Beratungen 
erfUllt, wie man den schweren Mif3standen des theologischen 

' ) Hildebrand a. a. 0 ., S. 28. 
t) Diehl hilt diese Vorschrift anscheincnd Obersehen : denn er schreibt 

sic als wescntli che Ncucrung der Stipendiatenordnung \'on 1660 ZU. 

Philippsfestschrift S. 285 . 
• ) s. u. S. 109 H. 

• 
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Studiums abhelfen kOnne. Man mullte sogar Melanchthon 
bemilhen, dessen sachverstandiges Gutachten dann in die 
Ordnung vom 20. Mai 1546, die bei Errichtung des Kon
viktes im Kugelhause erlassen wurde, ilbergegangen ist 1). 
Die Einleitung sagt, daB die Stipendiatenordnung (wahr
scheinlich die von 15(2) "enwas in abfal geraten" sei, sodaJ3 
man sich bemuht habe, endlich "eine gute bestendige orde
nunge, statuten, und leges" zu rnachen . 

Vorausgeschickt wird das Versprechen, fur eine aus· 
reichende Pfarrbesoldung zu sorgen. Das beweist, dall in 
der karglichen Besoldung und der sozialen Millachtung des 
Pfarrerstandes ein Hauptgrund fur die U nlust, Theologie 
zu studieren, gesucht wurde. 

Dann aber wird unter ausdrucklichem Hinweis auf die 
Ordnung von 1542 veriangt, die Stipendien "nicht noch 
gunst, sondern ooch kunst geschickten, duglichen knaben" 
zu verleihen. Die MiBstande mussen also bis dahin unver
andert weiterbestanden haben. Ja, der Landgraf ruhlt sich 
selbst mitschuldig, wenn er bestimmt, dall ein von ihm 
empfohlener Knabe ("ob wir zu zeiten uff eines ungestilmes 
ansuchen bewegt wurden, das wir einern, od er mehr knaben 
Stipendia verleihen wurden") genau so behandelt werden 
soli wie jeder andere. 

Wie verrottet die Zustande aber gewesen sein mussen, 
geht aus der nachsten Bestimmung hervor, wonach die 
Knaben zur Prufung dem neuernannten Vorsteher des Kugel
haus-Stifles zugefilhrt werden soUen und nicht mehr den 
magistri. Erinnert man sich hier an die Ordnung von 
1542, die Durchstechereien bei den Prilfungen zu verhindern 
suchte, dann wird klar, daB auch die U niversitat ihre Pllicht 
grOblich vernachJassigt hatte. 

So war die Regierung jahrelang bemilht gewesen, die 
Mangel der Wahlordnung zu beseitigen und gegen Schie
bereien Sicherungen zu schaffen. Die weiteren Bestimmun· 
gen der Ordnung von 1546 zeigen aber, dall das Ubel viel 
tiefer saB. Hier erOffnen sich die ganzen Schwierigkeiten, 
denen das Begabtenforschungsproblem noch heute gegen
ilbersteht. Sehr bezeichnend rur diese Sachlage ist der Be
richt Feiges an den Landgrafen vom 1. September 153B'). 
Geldenhauer hat ihm einen Knaben empfohlen, der zum Stu
dium wohl geeignet ist. Sein Vater ist aber nach Bildingen, 
d. h . ins Ausland, verzogen, Deshalb ist ihm das Stipen
dium abgeschnitten. Wenn der Knabe sich verpllichtet, der 

.) Hildebrand a. a. 0 ., S. 42 If. 
' ) s. o. S. 34. 

• 
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landgraflichen Kirche zu dienen, empfiehlt Feige, es ihm 
wiederzugeben. "Dan die ingenia findet man nicht in anen 
orten und nicht in alien", fugt er als Begrandung hinzu. 
Der Knabe empfiehlt sich aber auch noch dadurch, dal3 
der Landgraf ihn zu anderen Sachen gebrauchen kann . 
"Voter Hunderten findet man nicht einen mit einer so1chen 
Handschrift", bemerkt er und kann dabei auf die von dem 
Knaben gefertigte R einscbrift hinweisen. 'Ober seine Ge
lehrsamkeit kann er allerdings kein Urteil abgeben. Feige 
holft also, in ihm einen brauchbaren Sekret~r heranziehen 
zu kOnnen . Ganz in demselben Sinne bestimmt die groBe 
O rdnung von 1560, da13 zu Stipendiaten = maiores auch 
Auslander promovirt werden sollen, da nicht anzunehmen 
sei, daB die notwendige Zahl von 10 immcr in Hessen zu 
finden sei. 

Wie trefllich hatte der kluge K anzler die letzten Griinde 
der unerfreu lichen Leistungen der Stipendiaten erkannt! Die 
Regierung befand sich in demselben Irrtum wie bei der 
'Oberschatzung der Ertragsfahigkeit der Kirchenlehen. Das 
H essenland war einfach nicht imstande, so viele ingenia 
zu liefern, als man nach der Theorie haben mu13te. Die im 
Anhang gedruckten Zeugnisse von 1557 sprechen dafiir. 
Mit herzerfrischender Deutlichkeit wird da die Feigesche 
Binsenwahrheit bewiesen, die man heute bei den Versuchen, 
moglichst vielen die hohere Schule zuganglich zu machen, 
wieder vergessen zu haben scheint. "Der Mistgabel wilr
dig" oder "geeigneter, den PBug zu fUhren oder den Wein
berg zu hacken als sich der Wissenschaft zu widmen", klingt 
allerdings reichlich scharf. Die Regierung hat sich dieser 
harten Tatsache nicht verschlie13en kOnnen, glaubte aber, 
auch die Minderbegabten beim Studium erhalten zu mussen. 
Sie glaubte durch unterrichtstechnische Ma13nahmen den 
Mangel an Begabung wettmachen zu kOnnen, was sich am 
deutlichsten in der Bemerkung der Stipendiatenordnung von 
1546 widerspiegelt, dal3 doch die "geringen und schwachen 
ingenia, - - - so man sie den rechten weg furet, - - -
zu dinst der kirchen, als dorfpfarrer gebraucht werden 
mogen 1). 

Sie kon nte umsomehr an dieser 'Oberzeugung festhalten, als 
es mit der Wissenschaft im heutigen Sinne an der damaligen 

t) Sehon 1554 waren Ma6na-hmen erwogen wordeD, die Stumpf
sinnigkeit del Stipendiaten auszurotteo. Der junge Landgraf Uberreicht 
der Universitat einen Vorschlag "maetandi peeora pro stipendiatis". 
(Chronik der Matr., n. Teil, S. 21.) 

• 
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Universitat noch nicht allzuweit her war. U mso mehr kam 
es, gerade fur den kUn!tigen Pfarrer, au! die sittliche Cha- · 
rakterbildung an . So stellen denn auch die Universitats
vorschriften von Anfang an die Forderung auf, daB der 
Student, und insbesondere der Stipendiat, einen vorbildlichen 
Wandel fuhren mlisse. \Vie die U niversita t durch ihre Ein
richtungen ihrer Erziehungsaufgabe gerecht zu werden suchte, 
das ist im nachsten A bschnitt naher zu behandeln. Hier 
erhebt sich die Frage, wieweit die S tipendiaten ihr dabei 
entgegenkamen. Becker hat diese Frage der akademischen 
Disziplin in einem besonderen Aufsatz in der P hilippsfest
schrift fUr die gesamte Marburger Studentenschaft unter
sucht 1). Was dort ausge!ilhrt ist, gilt ohne E inschrankung 
fitr d ie Stipendiaten, da sie ja in Gemeinschaft mit den ubrigen 
Studenten lebten. Gewi Jil wohnte der groJilte Teil von ihnen 
im K ollegium, aber die Praezeptorenliste von 1557 zeig t , daJil 
immer noch einig e im Privatquartier hausten. Becker g laubt 
filr das erste J ahrzehnt eine gute Disziplin der Marburger 
akademischen Jug end annehmen zu durfen und weist dabei 
auf die Bemerkung der P olizeiverordnun g von 1552 hin, 
worin wehmutig auf den einst durch das ganze R eich gelten
den Ruf Marburgs hingewiesen wird, die J ugend "so hart 
zum studiis und so vleissig zu zucht und g uten sitten" an
zuhalten. Im allgemeinen mag das w ohl stimmen, und so 
grobe Ausschreitungen wie in den 50er Jahren sind damals 
sicher nicht vorgek ommen. D aJil aber a uf d iesem Gebiete auch 
viel zu wiinschen iibrigblieb, das wird aus den Aktennotizen 
der 30 er Jahre und aus den Bestimmungen der Ordnungen 
klar, die immer wieder die Erziehung der J ugend zu g uten 
S itten fordern, sicherlich nicht deshalb, weil sie schon ver
wirklicht war. 1532 ') sind Stipendiaten gestraft worden; 
sie ha ben schriftlich dagegen protestiert ; die Lehrer bitten 
urn Anweisung, "ob hinfurt soliche mutwillige gesellen __ u 

das Pradikat fehlt, heiBt aber wahrscheinlich : noch hier geduldet 
werden sollen. Auch der Probst will Klage fUhren. Der 
Bericht des Asciepius aus dem Jahre 1536 aber wird etwas 
deutlicher. Einige Stipendiaten sind einfach weggelaufen, 
bei dem einen wird als Grund eine Schlagerei angegeben. 
Zwei haben in den Armen der Kuchenfee die Gaben der 
Frau Venus gekostet, wobei den einen nicht einmal die Au
toritat des Vizekanzlers E isermann abschreckte. Die Zu
stande unter "de m kleinen Haufen" der Stipendiaten waren 

1) a. a. 0 ., S. 337 If. 
') s. Kti ch in diesem Bd., o. S. 18 ff., S. 29 u. SO. 

Zeitsch.r. Bd. 56. 7 

• 
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derart, daB bemerkt wird, grollere Verwahrlosung sei fiber
haupt nicht denkbar. Wenn aber wegen der in flagranti er
tappten SOnder noch angefragt wird, ob sie geduldet werden 
soUen, so beweist das die Ratlosigkeit oder die Gleichgilltig
keit der Professoren gegenOber den Ausschreitungen der 
Studenten. Der gestrenge Kanzler hatte dafor a1lerdings 
kein Verstilndnis; er entschied im Sinne seiner OrdDungen: 
"non est ferendus, sed aIius destinandus". Also sind die 
Klagen, die der trinkfrohe Rektor Eobanus Hessus Ober die 
Zuchtlosigkeit im Sommer 1538 in das Album schrieb, doch 
nicht ganz unberechtigt. Er bemerkt gleich dazu, dall die 
Professoren nicht damit fertig geworden sind, und dall Feige 
wieder hat kommen milssen . In vierUigigen Verhandlungen 
beseitigte er die Schilden, und demgemiill konnte er am 
1. Sept. 1538 an den Landgrafen berichten, .. dall die Stipen
diaten sich wohl halten" '). 

Wo die VerstOBe der Stipendiaten zu suchen sind, das 
geht aus den Verordnungen hervor. Schon im Jahre 1529 
glauben die Statuten, ihnen eiDe besonders einfache Lebens
filhrung vorschreiben zu mussen. IIDamit sich die stipendiaten 
uber irer geseUschaft zutrinkens, spiels, bulens und anderer 
untugendt zu enthalten hetten", wird ihnen ein Stipendium 
von 15 fI. angesetzt. Dementsprechend ordnete man an, dall 
der Probst dreierlei Kost an der mensa verabreichen soUe, 
nilmlich I. zu 1 fI. fur 3 WOChCD, H. zu 1 fI. fUr 4 Wochen 
und IH. zu 1 fI. fUr 6 Wochen. Wenn man nun bei der 
GrOndung der Universitilt J ena die in Wittenberg gewilhrte 
Summe von 25 fI . unzureichend fand und auf 35 fI. erhOhte ' ), 
so folgt daraus, daB die hessischen Stipendiaten nicht gerade 
gHinzend gesteUt waren. Die F olgen machten sich bald 
bemerkbar. Das ProtokoU Feiges von 1532 meldet lakonisch: 
.. der probst wolt gehort sein". Seine Klagen, die nicht er
w1lhnt worden sind, gehoren ohne Zweifel in diesen Zusam
menhang. Sie werden wahrscheinlich die Verschuldung der 
Stipendiaten betroffen haben, die im Laufe der D1lchstfol
genden Jahre so sehr anstieg, daB das Ausschreiben des 
Landgrafen vom J uni 1545 sich damit befaBte. Der Land
graf und seine Rilte habeD sich auch bald von der U nhalt
barkeit dieser Siltze Oberzeugt, und so brachte die Stipen
diatenordnung von 1539, durch die man ja grOllere Mittel 
zu gewinnen hoffte, eine ErhOhung auf 20 fI. 

1) Vgl. dazu KUch's Aufsatz o. S. 23 If. Ober Ausschreitungen cf. 
Klieh, Marburger RcchtsqueIJen I . Nc. 288 (1688). Heer, :Marburger 
Studcntcnlebcn. 

') r aulscn a. n. 0 ., S. 252. 
• • , 
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Diese .Ordnung bringt nun auch den ersten Hinweis 
auf einen Ubelstand, der spater immer wieder gerOgt wird. 
Oben wurde schon darauf aufmerksam gemacht, dal\ die 
Kastenmeister das Geld den Stipendiaten direkt ilbergaben 1). 
Diehl hat dieses landsmannische Verhalten an dem Beispiel 
der Echzeller Stipendiaten anschaulich geschildert '). Die 
O rdnung wollte das unterbinden, dam it "die stipendiaten 
nicht ires gevallens dam it hetten umzugehen". Die Ver
ordnung vom 7. Juni 1537 ') deutet indirekt an, wie die 
Herren Stipendiaten ihre freie Verfiigung ilber das Geld an
wandten. Denn wenn da gesagt wird, da13 sie in dem 
Augenblick, wo man Leistungen von ihnen erwartet, die 
U niversita.t verlassen, "werden kaufleute und nemen andere 
hantierungen an sichCl

, so laSt das gerade nicht auf ernstes 
Studium schlie13en. Die Stipendiaten hatten ihre k ostbare 
Zeit zu anderen Dingen nOtig , Sie wandten die "christliche 

, Handreichung" an "iippige Kleidung, a n Wein oder andere 
Mi13brauche", wie sich das landgrafliche Ausschreiben vom 
14. Marz 1545 moralisch entriistet ausdriickt'). Natiirlich 
gerieten sie deshalb bei dem Propst und anderen Leuten 
in Schulden, ohne die A ussicht zu haben, sie aus eigenen 
Mitteln bezahlen zu k Onnen. Dieses weltmannische Ver
halten fand seine E rga nzung in der absoluten Verachtung 
fleiBiger Arbeit, und die war bei der mangelnden Begabung 
doch das einzige, worn it die Wurdigkeit hatte nachgewiesen 
werden kOnnen. Bei den U nbegabten stellte sich deshalb 
auch sehr bald der nOtige Stumpfsinn ein , bei den Begabten 
dagegen nahm der weltmannische Zug eine ganz andere 
Richtun g an. Sie tranken aus dem Quell des humanistischen 
Lebensideals, strebten nach den W iirden der schOnen Wissen
schaften und versuchten dem Beispiel ihrer gefeierten Poeten 
nachzueifern. An wiirdigen Vorbildern mangelte es in 
Marburg nicht. Man braucht nur an Eobanus Hessus und 
Kaspar Rudolphi zu erinnern '). So drohte der wertvolle 
Teil der Stipendiatenjugend einen ganz anderen Weg zu 
gehen, als der Landgraf llnd seine kirchlichen Berater ge
hofft hatten. Dieser Typ des Marburger Scholaren als des 
genialen Humanisten stellt den Charakter der jungen U ni
versitat in dem ersten J ahrzehnt ihres Bestehens am reinsten dar . 

• ) s. o. s. so. 
') PhiJippsfestschriIt a. a. 0 ., S. 232. 
') Hildcbrand a. a. 0 ., S. 28 . 
• ) E benda S. 31, A. 2. 
') s. o. s. 13. 
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Im nachsten Abschnitt 1) wird zu erortern sein, wie die 
Regierung mit organisatorischen Mitteln versuchte, dieser 
gefahrlichell Entwicklung Einhalt zu gebieten. Die Ein
fuhrung eines strengen Katechismusunterrichts in dem Pae
dagogium und der Plan, in dem Kugelhaus ein Stipendiaten
konvikt zu schaffen, reden eine deutliche Sprache. 1537 
begannen die Erwagungen, 1546 ging man an ihre Verwirk
lichung. Am 22. Marz dieses Jahres wurde die grolle Sti
pendiatenordnung erlassen. Man wollte die Stipendiaten 
aus der Lebensgemeillschaft mit den iibrigen Studenten 
herauslosen. ihnen einen erfahrenen und to.chtigen Theo
logen als Vorsteher setzen, sie theoretisch und prak
tisch auf ihr zukunftiges Amt vorbereiten und ihnen vor 
allem eine Lebensweise aufzwingen, welche den besonderen 
Anforderungen ihres spateren Berufes entsprach. Es ist be
zeichnend, dall die Studentenschaft durch diese Mallnahmen 
auf das aullerste beunruhigt war und der Landgraf ein aus
driickliches Dementi erlassen mullte, daB er nicht beabsich
tige, aus der U niversitat eine Theologenschule zu machen. 
Ob diese Einrichtungen iiberhaupt wirksam geworden sind, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Durch den Krieg waren 
die Verhaltnisse jedenfalls wieder in die alten Bahnen zu
riickgekehrt, und die ZeugnisJisten von 1557 lassen erken
nen, dall noch mancher Stipendiat den notwendigen Anfor
derungen nicht entsprach. Ein negatives Musterbeispiel ist 
der Kirchhainer Fridericus Gernandus; er ist au13erst unbe
Rabt, scheint nicht immatrikuliert zu sein, hat niemals einen 
Privatpraezeptor gehabt, lebt nicht am Tische des Propstes 
und tut uberhaupt nichts von dem, was er als Stipendiat 
tun soBte. Sein Landsmann Konrad Leudenrodt steht ihm 
in nichts nach ; er erhalt die Pradikate: pestis et pernicies 
totius paedagogii, spei omnino deploratae. Er, der Rau
schenberger Ahellarius und der Schottener Scheller stehen 
als bemooste Haupter zwischen den andern Paedagogici. 
So ist es nicht verwunderlich, dall die iibrige Studentenschaft 
auf die Mallnahmen zur Hebung der Zucht sau~r reagierte; 
gerade in die 50er Jahre fallen die schweren Ausschreitungen, 
die den altgewordenen Landgrafen aussprechen lassen, dall er 
lieber gar keine als eine "teufiische" Universitat haben wone. 

Von einer Beteiligung der Stipendiaten an diesen Aus
schreitungen ist nichts bekannt. Immerhin ware sie nicht 
ausgeschlossen, denn die Zeugnislisten des Jahres 1557 zeigen,. 
daB immer noch einige Stipendiaten auBerhalb des Stifts 

' ) s. u. S. 109 If. 
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wohnten. Ja, es erhebt sich die Frage, ob das Stift nicht 
uberhaupt schon wieder aufgehoben war. Nach dem Vor' 
schlag der Generalsynode von 1559 hat es jedenfalls den 
Anschein. Denn sie fordert, was eigentlich schon 1546 ver
wirklicht sein sollte. Die Stipendiaten sollen .. m it groBeren 
vliss und treu denn bis anher beschehen. nit allein zur Iher 
sander auch lur zucht angehalten werden, wie ein wenig 
e nger und eingezogener uferzogen und ihnen der mutwill 
geweret" werden. Sie fordert die Einsetzung eines bewahrten. 
gottesfOrchtigen und zOchtigen Mannes zum Ephorus und 
die Einrichtun g eines gemeinsamen Tisches 1). 

Die S tipendiatenordnung von 1560 erfoUte diese For
d erung durch die Einrichtun!( des Stipendiatenmaiorats; d. h. 
sie verwirklichte ein StOck Jugenderziehung durch Jugend
gemeinschaft. Der befahigte junge Magister, der 'ich An
e rkennung erwerben wollte, trat an Stelle des gleichgOltigen 
Professors, der sein Praezeptorenamt vernachlassigt hatte. 
So bedeutet die Ordnung von 1560 also auch hier den 
folgerichtigen AbschluB der GrOndungsperiode und den ver
heiBungsvollen Anfang einer neuen und besseren Zeit. 

IV. Die Unterrichtsverfassung der UniversitiU in 
ihrer Beziehung zum Stipendiatenwesen. 

Es bleibt schlieBlich noch zu erOrtern, welche Einrich
tungen der U niversitat als einer Lehranstalt dem Stipendi
atenwesen fOrderlich waren, und inwieweit der Unterricht 
d en besonderen BedOrfnissen der Stipendiaten entgegenkam. 
Die Marburger Universitat wurde nach den Gutachten Me
lanchthons organisiert und suchte seine Gedanken mOglichst 
Tein zu verwirklichen. Auf einem Unterbau allgemein-wissen
schaftlich-formaler Bildung, die von den Schulen und philo
sophischen Fakultaten vermittelt wird, erhebt sich die wissen
schaftliche Fachbildung der oberen Fakultaten. Wie bei den 
Humanisten, so ist auch bei ihm das Ziel des allgemein
bildenden U nterrichts die Eloquenz, d. h . .. die Fahigkeit des 
sprachrichtigen, logisch durchsichtigen und sachkundigen 
V ortrages in der gelehrten Sprache". Worte und Sachen 
stehen im Vorderg rund bei dem grammatisch-rhetorischen 
Kursus der Schulen, Vortrag und Erkenntnis sucht der 
philosophische U nterricht der artistischen Fakultllt zu ent-

I) "Auch wcr cs not, das sie bei einander \Voneten, damit man 
desto besser uf sie acht habcn konte," 
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wickeln . Der eigentliche Mittelpunkt dieses Planes ist Me
lanchthons Grundsatz : .. eine g rundliche theologische Bildung 
ist ohne philologischen und philosophischen U nterbau un
mOglich" ' ). D azu kam die R ucksicht auf das zukunftige 
Amt, welches von den Gelehrten die F ahigkeit eleganteo 
Ausdrucks forderte. 

Die Einrichtung dieses U nterbaus, d . h . solcher Schulen, 
welche d ie Knaben fur den Besuch der U niversita t vorbe
re iteteten, war demnach das erste E rfordernis. In der Land
g rafschaft waren schon var der R eformation teils van der 
Kirche, teils von den Stadten Schulen mit Lateinkurs unter
halten worden, von den en einige auf ansehnlicher H ohe 
waren. Es genugt hier, an die Frankenberg er Schule zu 
erinnern , wo Johann H orlaeus die Grundlagen fur das Latein 
eines Euricius Cordus und E obanus H essus gelegt hatte. 
D er g rOBte Teil dieser Schulen war aber durch die Kirchen
reform zugrunde gerichte t, und wenn sie auch auHerlich 
weiterbestanden, so wareD ihre Leistungen infolge persOn
licher und sachlicher Mangel so gerin g , dall sie ihrer Auf
gabe, fur das S tudium vorzul,:>ereiten, nicht gerecht werden 
konnten . Gleich nach der U berwindung der ersten wirt
schaftlichen Schwierig keiten erhielten deshalb die Visita
toren schon im J ahre 1530 den A uftrag, diesen S chulen ihre 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und V orschlage fur 
ihre U mgestaltung zu machen ' ). D ie R ichtlinien dieser 
Neuordnung wurden dann in der g roBen Visitation von 1537 
gegeben. Sie verlang ten vor aIlen Dingen die AnsteIlung 
von .. tuglichen. from men, gelerten, gotsfurchtigen luten" 
als Lehrern und ihre ausreichende Besoldung, .. damit sie 
nicht in irer arbeit und dienst ablessig, faul und unfleissig . 
sonder treu und willig behalten werden". Zielt das auf 
die A bstellung der persOnlichen Mange!, so ist der folgende 
Satz der Leitgedanke der ganzen R eform: "Was sie aber 
fur ordnung der institution nach einer yeden schulen gele
genheit ha!ten, sollen die professores zu Marpurg ordnen, 
und einer yeden schulen gestelt werden, damit die jugend 
auf eine weise g elert und angehalten werden mOge" 8). Also 
einheitliche Verfassung des Schulwesens, das seine Zielrich
tung auf die U niversitat hat, ist die Aufgabe der S chul-

') Paul , en a . • . 0 ., S.207. 
' ) Krafft1sche Instruktion von 1580 : .. In sti.idten die schulen, die 

jugend mit guten kUnsten, Ichren uod zUchten aufzuziehen nod zu unter
weisen, wiederum IU bestcilcn. (Sohm n. a. 0 ., S. 63, A. 4.) 

.) Hildebrand • . • . 0 ., S. 29, A. 
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reform. Sie wurde vom Jahre 1530 ab in Angriff genom men I), 
in dem Sin ne, dall in allen Landesteilen Lateinschulen vor-, 
handen sein sollten, welche die begabten Knaben sammeln 
und dem Studium in Marburg zufiihren sollten. Es wurden 
nicht nur vorhandene Schulen umgestaltet, sondern auch in 
zentralgelegenen Dorfern neue errichtet. Bezeichnend dafUr 
ist das Beispjel von Langenschwalbach und Echzell ' ), denen 
diese Schulen geradezu aufgezwungen werden muBten. Die 
Schwierigkeiten ergaben sich auch hier wieder aus den geld
lichen Anforderungen, und wenn der Landgraf dafUr diesel ben 
Lehen in Anspruch nahm wie fUr den U nterhalt der Stipen
diaten, so beweist das die innere Einheit des R eformwerkes. 
Die wurde schlieBlich noch dadurch versta rkt, daB man in 
der Stipendiatenordnung von 1542 die Anordnung traf, daB 
der Stipendiat vor Antritt seines Pfarramtes erst Lehrer sein 
solle, eine Bestimmung, die durch die Ordnung von 1560 
zur Regel erhoben wurde. So konnte man hoffen, durch 
den einheitlich ausgebildeten Lehrerstand die einheitliche 
Schule zu erreichen. 

NatUrlich blieb auch hier zunachst vieles ein from mer 
Wunsch, und die Gleichartigkeit der Schulen ist wahrend 
des hier interessierenden Zeitraumes nicht erreicht worden. 
Es genllgt dabei auf die Bestimmung der Ordnung von 1546 
hinzuweisen, "das in den particular schulen unser fiirnemb
sten stede die vorsehung beschee, dam it die knaben darinne 
wol informiert und nicht also ungeschickt wie bishero ge
scheen, ad studia theologiae praesentirt .... werden ')". Den 
hier bestehenden Mangeln abzuhelfen, hatte der Landgraf 
zugleich mit der Universitat ein Paedagogium gegrllndet und 
damit einen Lieblingsgedanken Melanchthons zur AusfUhrung 
gebracht. Das Paedagogium bildete den regelrechten U nter
bau der artistischen Fakultat und wurde in engster Ver
bindung mit ihr gehalten, insofern diese den gesamten U nter
richt und auch das Internat kontrollierte. Der Freiheitsbrief 
vom 31. August 1529 verfUgte die Anstellung von mindestens 
2 gelehrten Magistern und bestimmte als Lehrgegenstande: 
Grammatik, Dialektik und Rhetorik nach Melanchthons Lehr-

1) Vgl. dazu im einzelnen: :M. G. Schmidt, Untersuchungon iiber das 
hess . Schulwesen z. Zeit Phil. d. Gro3m. (Beihefte del' .Mitt. d. Ges. fUr 
dt. Erziehungs- nod Schu1geschichte.) 4. Berlin l OO! , S. 18 ff. 

') Sohm • . a. 0 ., S. 64, A. l. 
S) Hildebraod a. ft.. 0., S. 48. 1580 fibersieht der Landgraf die gauze 

Entwieklung uod schreibt : Es sind "gemeinlich gar zu junge kuaben, die 
entweder no ch gar kein fundament in grammatica gehabt, oder sonst 
zum studieren untuchtig gewesen" .... geschickt wordeD. Ebenda S. 64 . 

• 

, 
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biichern, Musik, Arithmetik, Verslehre und die Elemente 
der griechischen und hebraischen Sprache. Die methodischen 
V orschriften bewegen sich durchaus in dem von Paulsen 
fOr die Gelehrtenschulen des 16. Jahrhunderts aufgewiesenen 
Gleisen '): Die LehrbOcher der Grammatik, Rhethorik, Dia
lektik und Poesie bieten die Regeln, die LektOre der an
tiken Autoren gibt die Musterbeispiele, der SchOler versucht 
nnter Benutzung van beiden "sich in ratione scribendorum 
carminum und epistolarum vleyssig (zu) uben 2)". Dieser 
U nterricht bezweckt also Schulung des Gedachtnisses und 
Anwendung des gedachtnismallig erlernten Stoffes. Er ver
langt vom Lehrer Vorlesen, Interpretation und Repetieren, 
vom SchOler vor allen Dingen "anhoren und ingenium 
exerciren". 

. 
Zu diesen den Unterricht des Paedagogiums regelnden 

Vorschriften bringen die Statu ten die Anweisungen fOr 
das Unterrichtsverfahren der hOheren Fakultaten. "Absurdum 
faret semper audire, atque discendo consenescere, et non 
vel tandem profectus sui periculum aliquod facere, aut dili
gentiae suae experimentum praebere". Damit wird die Not
wendigkeit begriindet, an jedem Sonnabend Nachmittag 
eine Deklamatiotl oder Disputation eines der HOrer abzuhalten, 
damit sie sich den Schwierigkeiten des Studierens nicht ent
ziehen und durch diese Vbung ihre Krafte stahlen. Diese 
rhetorischen Vorstellungen sind der H Ohepunkt des ganzen 
Schullebens. Sie hahen allerdings mit freier geistiger Tatig
keit des Schiilers nichts zu tun; denn es wird ausdrOcklich 
hinzugeliigt, daJil man der Jugend das Schwimmen ohne 
Kork nicht g estatten dOrfe. Deshalb sollen die Professoren 
der artistischen Fakultat nach einem Plane des Dekans je 
einmal irn Vierteljahr eine Musterdeklamation abhalten, ZU 

der die gesamten Professoren und Studenten, auch die 
Schiiler des Paedagogiums hinzuzuziehen sind. Diese Ver
anstaltungen nahmen dann den Charakter akademischer Feier 
an, und sie wurden noch dadurch hervorgehoben, daJil sich 
an sie die weiter unten zu behandelnden Versammlungen 
anschlossen, in denen die Praezeptoren Ober ihre Studenten 
berichteten. 

Waren so nach einem zielbewuJilten Plane die Einrich
tungen fOr die geistige Ausbildung geschaffen, so muJilte 
noch V erserge getroffen werden, daJil die sittliche Seite der 
Erziehung zu ihrem Rechte kam. Die Universitat wurde 

1) Paul sen 3. n. 0 ., S. 336 If. 
2) Freiheitsbrief (Hildebrand 3 . a. 0 ., S. 11) . 

• 
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filr fleilliges Studium und ehrbaren Lebenswandel des Stu
denten verantwortlich gemacht. Sie mu£\te infolgedessen 
ein wirksames A ufsichtssystem schaffen. welches umso not· 
wendiger war, als ein gut Teil der Studentcn Knaben, der 
andere erheblich jilnger war als heutzutage. Dieser Aufgabe 
wurde die Hochschule gerecht durch Einrichtung der K ol
legienhauser als Internate. weiterhin durch das Praezeptoren. 
system. Die Statu ten von 1529 schreiben vor, daB niemand 
in Marburg immatrikuliert werden darf, auch kein Student 
der hOheren Fakultaten, der nicht einen .. privatum atque 
domesticum praeceptorem" habe, der ihn als seinen Schiiler 
annehmen und wie ein Vater fur ihn sorgen 5011. Er mu£\ 
den Schiiler kennen lernen und ihn beraten. nach seiner 
.Anlage und F ahigkeit den Studiengang bestimmen, ihm 
mindestcns dreirnal in der W oche einen Autor vorlesen oder, 
wenn die Zahl der offentlichen V orlesungen groll ist, privatim 
mit ihm wiederholen und stilistische Dbungen anstellen. Der 
Schiiler soIl nie V On seiner Seite weichen, sodaS der Prae· 
zeptor imstande ist, dem R ektor und den Oberen der Uni
versitat R echenschaft uber ihn abzulegen. Als Praezeptoren 
werden die Professoren der artistischen F akuWit und die 
Lehrer des Paedagogiums bestimmt. Sie durfen die Bitte 
eines Studenten. unter ihre Schuler aufgenommen zu werden, 
nicht abschlagen und erhalten fur ibre Mehrarbeit von dem 
einzelnen Schuler je 1 fI. fiir ein Semester. Die Armen 
aber, und zu ihnen gehOrten die Stipendiaten. sollen urn 
Gottes Lobn erzogen werden . Die Rechenschaftsablegung er
fOlgt in den allgemeinen Versa mmlungen, die in jedem 
Vierteljahr am Schlu£\ der von den artistischen Professoren 
zu haltenden Musterreden abgehalten werden sollen. Hier 
wird der Student, der nach dem Urteil seines Praezeptors 
seine Zeit vergeudet hat, van dem Rektor vor versammelten 
Professoren und S tudenten offentlich vermahnt, und im 
Wiederholun gsfalle 5011 er von der U niversitat verwiesen 
werden I). Das waren die Einrichtungen, die bei der Grundung 
der Universitat fiir die Erziehung der akademischen Jugend 
getroffen wurden . Wie haben sie sich bewahrt ? 

Fiir den bescheidenen Anfang der U niversitat geniigten 
sie woh!. Sobald ab er das Stipendiatenwesen und die Neu
ordnung der Partikularschulen zu funktionieren begann, 
muBten sich grolle Scbwierigkeiten ergeben, und die liellen 
nicht lange auf sich warten . Das Paedagogium mu£\te sich 
zuerst fiillen. Weil sein erster Rektor Asclepius Barbatus 

1) Hildebmnd a. 3. . 0., S. 23 u. 25. 
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der Organisationsaufgabe anscheinend nicht gewachsen war, 
wurde im Jahre 1530 der Wittenbergische Magister Caspar 
Rudolphi, ein Schiller Melanchthons, an seiner Stelle mit 
der Leitung betraut, ein Man~, der den Ausbau planmii13ig 
und erfolgreich durchgefilhrt hat '). Die Schiilerzahl nahm 
so schnell zu, da13 unbedingt mehr Raum erforderlich war. 
Deshalb wurde ihm auch 1532 das Haus, das Euricius Cordus 
ilberlassen war, durch die Tatkraft Feiges wieder zugestellt. 
In der Bemerkung Feiges, da13 es niemand loben kOnne, 
da13 die Knaben vom Predigerkloster zum Observantenkloster 
zu Tisch gingen und "erfrieren und na~ werden soUten", 
deutet sich die Absicht an, das LahnkoJlegium fur die Zwecke 
des Paedagogiums bereitzustellen '). Im Jahre 1532 hat man 
einen vierten Lehrer annehmen mUssen S) , und aus dem VerhOrt 

das Feige wahrend der Krisis abhiilt, geht klar hervor, da13 
die philosophische Fakultat auf der H ohe ist. Deshalb 
bewirkt der K anzler, daB der U niversitat das Kugelhaus 
wieder zugestellt wird, und da13 im Franziskanerkolleg 5 O f en 
eingebaut werden. Ja, die Universitat versucht, den Land
grafen zu einem Neubau zu bewegen. 

DaB dieser Aufschwung der Universitat nicht zum 
mindesten dem Stipendiatenwesen zuzuschreiben ist, geht 
daraus hervor, da13 es in Feiges Untersuchung von 1532 
einen sehr breiten Raum einnimmt. U nd so kann der Theologe 
Rektor Schnepf mit einem gewissen Recht behaupten, da/3 

. die ganze Zukunft der Universitat darauf stehe." Feige und 
mit ihm der Landgraf mOssen auch dieser U berzeugung 
gewesen sein, sonst wOrden sie nicht so unermudlich gee 
arbeitet haben, das S tipendienwesen in Ordnung zu bringen. 
Die Professoren kamen diesem guten Willen der Beschiltzer 
der Universitat allerdings wenig entgegen. Ihre dauernden 
Streitigkeiten und EifersOchteleien trugen vielmehr dazu bei, 
der guten Sache zu schaden. Wie das Stipendiatenwesen 
schon 1532 im Mittelpunkt der Verhandlungen gestanden 
hatte, so scheint es auch im Jahre 1536 die GemOter heftig 
erregt zu haben . Denn die Niichstbeteiligten befanden sich 
in einem erbitterten Streite. Wie Asclepius dem Kaspar 
Rudolphi die Leitung des Paedagogiums hatte abgeben 
miissen, so war ihm in Lonicerus ein Nachfolger in der 
Aufsicht der Gebiiude gegeben word en, sicherlich nicht aus 

' ) VgJ. KUchs Aulsat. o. S. IS u. S. 25. 
2) s. RUth in diesem Bande, o. S. 6 fr. 
S) Die Statuten \'on 1529 wollen nur 2 magistri ansteUen. HiJde

brand S. 11. 



• 

Das hessische Stipendiatenwesen usw. 107 

dem Grunde, weil er beiden Aufgaben gereeht geworden 
war. Weil nun aber immer noch schwere Schaden offen 
var Augen lagen, suchte er seine Erben dafUr verantwort
lieb zu maehen. Wenn Eisermann auf Seiten der Besehul
digten stand und aueh Feige fur sie eintrat, so spricht das 
allerdings nieht fur die Objektivitat des Asclepius, wobl aber 
fur die sehwierige Aufgabe der Stipendiatenerziebung. 
Feige zeigte den Erziehern seine valle Anerkennung. 
Denn dall auf Befehl des Kanzlers der Rektor Rudolphi 
im Jahre 1537 zum Ephorus Paedagogii ernannt \Vird, deutet 
darauf hin, daB der Kanzler mit seiner Entwicklung zufrieden 
ist '). In diesem J ahre mussen wieder eingehende Verhand- ' 
lungen Uber das Stipendiatenwesen statt~efunden haben; 
denn das Schreiben des Landgrafen, vom 7. J uni 1537 mit der 
Anordnung, daB alle Stipendiaten Theologie studieren sollen, 
leitet einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Stipendiaten
anstalt ein, wie das unten naher auseinanderzusetzen ist. 

Im Jahre 1538 teilt Feige dem Landgrafen mit, daJil er 
das Stipendiatenwesen in Ordnung fand, daJil im Paedagogium 
gebaut werden mull, und daJil dazu Geld von der Miete der 
Budeninbaber verwandt werden soll. Fur das Jahr 1536 
ist zum ersten Male die Moglichkeit gegeben, eine Vorstel
lung von der Zahl der Stipendiaten zu erlangen 'J. 

Im Jabre 1542 er\Vahnt die Chronik der Matrikel einen 
weiteren Ausbau des Paedagogiums. Sie fuhrt neben dem 
Ephorus des Paedagogiums Rudolphi den Paedagog iarcben 
Magister Theoderich mit 4 magistris als das Lehrerkollegium 
an. Eingeschrieben werden in diesem Jabre, das durch den 
Ausbruch der Pest besonders ungunstig war, .9 Stipendiaten . 
Darin darf man einen gunstigen Erfolg der Feigeschen Be
rnUhungen erkennen. Bei dieser Gelegenheit \Vird zum ersten 
Male M. Georgius Bilfeldianus, I.stipendiatorum ephorus" er
wahnt. Vielleicht darf man darin das erste Zeichen einer 
zusammenfassenden Organisation der Stipendiaten sehen, 
die dann im Jahre 1546 folgerichtig mit der Einrichtung des 
Kugelhauses als Theologenkonviktes zu Ende gefuhrt wird. 

Also kann man wohl sagen, dall das Paedagogium seinen 
Aufgaben gerecht wurde, soweit seine Arbeit nieht durch 
das Versagen der Partikularschulen unmOglich gemacbt 
war. Die Ordnung vom 20. Mai 1047 bestimmte die 
Mindestanforderungen schlielllich dahin, dall der Bewerber 
soweit gefordert sein musse, daii er normalerweise in die 

' ) Caesar Matr. H, S. 2, S. 153 . 
• ) s. o. S. 29 u. tsO und BeiJage I (u. S. 120-12"2). 

-
• 
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zweite, mindestens aber in die dritte Klasse des Paedagogiums 
aufgenommen werden kOnne. Die Ordnung von 1560 ver
seharft diese Bestimmung sehlie13lieh dahin, daB die Reife 
fUr die erste Klasse Vorbedingung wurde. 

Wie stand es nun in der artistisehen FakulUlt ? Der 
Dekan kam der ihm vom Senat ubertragenen Aufgabe, 
U nterricht und Internat wocbentlich zu visitieren, gewissen
haft naeh. Er aehtete darauf, da13 keine Bummelei einriB 
·und niehts V orsehriftswidriges gesehah: wenn er D erartiges 
bemerkte, stellte er es ab od er beriehtete an die U niversi
tiltsbehOrde. FOr die taglieh waehsende Arbeitslast bewilligte 
ihm der Senat als besondere Vergntung den 6. Teil der 
MieteinkUnfte aus den beiden KolJegien 1). 

In demselben Jahre 1531 wurde auf gemeinsamen Be
sehlu13 der Professoren den Studenten der artistisehen Fa
kultat ein modus vorgeschrleben und eine Zeit festgesetzt, 
<lamit sie einen bestimmten Studienweg einhielten und leiehter 
zum Ziele k amen '). Dieser Besehlu13 deutet Sehwierigkeiten 
an, die sieh spilter besonders fOr das Stipendiatenwesen be
m erkbar maehten. In dem Protokoll von 1532 wird die 
a rtistisehe F ak u lta t nieht eigens erwabnt. Daraus darf man 
sehlieBen, da13 ihr Betrieb in Ordnung war. Zum Jahre 1535 
beriehtet der neugewahlte Vizerektor AscJepius, da13 er bei 
<ler R ektoratsiibernahme eine philosophiche Rede hie lt, worin 
er die Jugend mit vielen und gewiehtigen GrUnden ermahnte, 
sein Rektorat durch einen ehrbaren Lebenswandel auszu
zeiehnen . Am 14. J uli kommt der Kanzler zur Senatssitzung. 
Aus den kurzen Andeutungen der Chronik, die nur die Be
sehliisse bringt, geht soviel hervor, da13 man fUr die Studenten 
der artistischen FakulUit "qui ad primam lauream aspirant", 
e ine Vorlesung- in Grammatik, auiSerdem eine Vorlesung in 
Arithmetik und die Berufung des Arztes Augustinus Berck
heym "ad leetionem physieam" hesehloB '). Feige wollte 
a lso den humanistischen S tudiengang unbeding t einbehalten 
wissen. Am nacbsten Tage prasidierte der Kanzler einer 
der in den S ta tuten vorgesehenen allgemeinen Versamm
lungen, in der der Vizerektor AscJepius die R ede hielt: 
"iuventutem ad literarum studia atque bonestissimas vivendi 
rationes est hortatus", so bezeiehnet die Chronik den Inhalt 
der R ede. Das war aueh nOtig , denn der Berieht desselben 
Asclepius aus dem folg-enden Jahre 1536 zeigt, da13 nieht 

I) .Matr. zum Jahre 1031 (Caesar J, S. 6). 
') Chronik der Matrikcl (Caesar I, 1. Heft S. 7). 
~) s. KUeh, o. S. 24 H . 
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alles zurn Besten bestellt war. Vor allern versagte die Auf
sicht; die Professoren kamen ihren PBichten nicht nach, \Vie 
ja irn Jahre 1532 schon offenkundig war. Die Randberner
kungen Feiges zurn Bericht von 1536 zeigen, dalil der K anzler 
entschlossen war, un bedingt die Durchfilhrung der V orschriften 
zu sichern . 

Irn Jahre 1537 wurden zweirnaI Offentliche Disputationen 
abgehalten. So sah die Verwirklichung des Programrns von 
1529 aus, das wOchentlich eine vorsah. In dieses selbe Jah!" 
fallt dann die bemerkenswerte Verordnung des Landgrafen 
Philipp vom 7. J uni 1537 ' ), worin alIe Stipendiaten zurn 
Studiurn der Theologie verpflichtet werden. Dem Schreiben 
waren eingehende Verhandlungen mit Eiserrnann und Krafft . 
liber das S tipendiatenwesen vorausgegangen. Es beleucbtet 
blitzartig die innere Verfassung des theologischen Studiums. 
Busch hatte schon irn Jahre 1532 daruber Klage gefuhrt. 
dalil so gut wie keine theologichen Vorlesungen gehalten 
wlirden. Das Schreiben offenbart aber auch die Unlust del" 
Studenten, Theologie zu studieren. Nun wird das teilweise 
recht 6konomisch begrilndet, teilweise wird es seine Ursache 
in der geistigen Unfahigkeit der Stipendiaten haben . Die 
eigentlichen Grunde aber liegen tiefer, wie die Betrachtung 
der foIgenden Ordnungen ergeben wird. 

Oben wurden schon die Verbandlungen Feiges aus dem 
J ahr 1538 erwahnt '). N ach dem U rteil des R ektors R udolphi 
wurde die Stipendiatenordnung vori 1542 erlassen "ut eo 
corn modi us haberi verbi dei ministri" 3). Es ist darauf hin
gewiesen worden, daiS sie sich vor allem mit der Frage der 
Auswahl befaBte, aulilerdern aber auch einen einwandfreien 
Lebenswandel der Stipendiaten erziehen wollte ' ). Eigen
artig beruhrt die Bestirnmung, dall Pfarrer, Schulmeister 
und Kirchenalteste, wenn sie einen Stipendiaten aus Marburg 
nach volIendetem Studium zurlickerhalten und der Meinung 
sind, "das er eyns guten verstands und lahre" sei, und da6 
deshalb ein ferneres Studium niitzlich ware, zusammen mit 
den Bilrgermeistern das R echt haben sollen, ihrn das Sti
pendium zu verlangern. Das widerspricht nicht nur de!" 

') s. o. S. 28 If. Hildebrand a. a. 0., S. 28. 
') s. o. S. 33. 
S) Caesar, Chronik der Matrikel, I. , S. 15. 
4) Hildebrand a. a. O. S.4O. Und nachdem diese knabeD zum KircheD

dicnst cnvelet werden, so li man darauff seheD, das sie lebell aIs CIerici , skh 
nicht uppigli ch stell en, bUlldte oder zerhackte kIeyder haben, auch llicht. 
Jange messer tragen, sander eynen zilchtigen wandel fUhren, und sich. 
mit sauffeD und anderm ull2:ilchtigen lebeD nicht beflecken. 
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1539 beabsichtig ten finanziellen V ereinheitlichung, sondern 
es wirft ein g relles Licht auf den Zustand des Priizeptoren
und Prufungswesens. Denn als Zweck dieser Mallnahme 
wird angegeben, "das die Kirche Zll gelerten Leuten kommen 
rnOge", und dall man Superintendenten und FOhrerpersOnlich
keiten erhalt. Die BeurteiJun g der Eignung mull man den 
D orfgewaltigen zuschieben. 

Aus dieser Sachlage heraus werden erst die Bestimmungen 
d er Ordnung vom 21. Mai 1546 versta.ndlich, die nach einem 
Gutachten Melanchthons eine R eform des ganzen S tudiums 
e rstrebt '). W enn sic im Eingang die R egelung der PIarr
b esoldun g verspricht. so ![laubt sie damit die wirtschaftliche 
Grundlage fOr eine Neubelebullg des theologischen Studiums 
Zll g eben. W enn sie dann die unbeding t notwendige Besse· 
rung der P artikularschulen fordert, so kommt sie dem 
K ernproblem nahe : \Vie man den personlichen Ma ngeln ab
h elfen k Onn e. Nach einer psychologischen Betrachtung kommt 
s ie zu dem S chlu B, auch die Minderbegabten beim Studiurn 
zu lassen, und einern jeden den seiner Begabung gemaBen 
S tudiengang vorzuschreiben. Diese Aufgaben werden dern 
neuernannten Vorsreher des S tiftes zugedacht. Er soli die 
Aufnahmeprofung abhalten, jede W oche ein bis zwei S tunden 
irn P adagogiurn repetieren und selbst od er auch durch seinen 
Gehilfen (conventorem) dafiir sorgen, daJl der K atechisrnus 
wohl und christlich gelehrt und die Jugend zu christlicher 
Zucht und g uten Sitten angehalten \Vird. W enn der Student 
nun das Paedagogiurn veriaJilt, soil er nicht gleich alle theo
logischen V orlesungen hOren, sondern eine oder zwei An
fangervorlesungen, zumal er ja noch den artistischen Ober
kurs nnd Griechisch nnd Hebra.isch nehmen muS, "darn it die 
ingenia im an fan g nicht uberladen nnd abgeschreckt werdenu

• 

Auch soil der P rafekt ihrn einen Privatprazeptor verordnen. 
Hierbei sind die Stipendiaten nach ihrer Begabung in 

drei Klassen zu scheiden: 
1) E inen von Natur aus fiir die schOnen Kiinste usw. , 

d . h . humanistischen S tudien, begabten Studenten, 
der viel geschickter zum Schuldienst als zurn Kir
chendienst ist, soli der Vorsteher unter dern P rivat
pra.zeptor lassen, bis er zum Magister promoviert 
ist. Doch werden das nur wenige sein, und deshalb 
soli er darauf achten, "das man der jugent den zaum 
nicht zu lang lasse, dan sonst ein yder ad studia 
miscella etwa aspirieren, nnd allerley seinem lusten 

- ---
') Hildebrand a. a. O. S. 43 H. 
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nach wie itzo vil geschicht, zu lernen sich under· 
stehen, und also das predigtarnt und kirchendienst . 
fliehen wurde". 

2) Die zweite Klasse, die etwas trageren Geistes sind, 
sollen langer irn Paedagogiurn und auch in der 
Artistenfakultat bleiben, darnit sie die Sprachen desto 
besser begreifen kOnnen. Zeit und Vorlesungen 
wird der Vorsteher anordnen . 

3) Die Dritten sind die Hochbegabten und Scharfsin
nigsten. Sie sollen irn ersten Jahr den artistischen 
Kurs und 1 bis 2 theologische Vorlesungen, dann 
2 od er 3 Jabre alle theologischen Vorlesungen hOren, 
und "baccalaureandi Theologiae" heiJ3en, um durch 
soIche Pramien zu weiteren Studien angereizt zu 
werden. 

Dann sollen die Vorlesungen und Obungen so einge
richtet sein, daB sie nicht miteinander kollidieren. 

ner Tagesgang eines Stipeudiaten ist demnach der: 
Die eben aus dem Paedagogiurn kommen, sollen morgens 

beim Aufstehen, abends beirn Schlafengehen und uber Tisch 
ein Kapitel aus der Bibel1esen, "damit sie textuales werden". 
Dann sollen sie bei cien Disputationen zuh6ren. Die bac~ 
calaureandi sollen fleillig deklamieren und disputieren unter 
den't Vorsitz des Dekans der theologischen Fakultat. Bei 
der Disputation soli auf die Rechtglaubigkeit der Materie 
geachtet werden. Die baccalaureandi sollen auch predigen 
und Abendmabl abhalten in der Stadt und in den nachsten 
DOrfern, doch nur in Gegenwart des Vorstehers od er des 
Dekans, "auf das sie kein rotten oder secten a:nrichten". 

SchlieJ3Jich sollen alle den Baccalaureandentitel erlangen, 
nur sollen die Begabten 3 oder 4 Jahre, die Langsarnen 5 
oder 6 studieren (artistische und theologische Fakultat). 

Wenn die Stipendiaten, die zurn Schuldienst oder zur 
Philologie ausersehen sind, zum Magister promovieren walleD, 
soli der theologische Dekan beirn Examen sein oder das 
Examen OffentJich wie in Wittenberg, und die Freiheit, die 
diese bisher besallen, von der Schule wegzugehen und weiter
zllstudieren, soIl abgestel1t werden, es sei denn" da.f3 sie 
Theologie studieren wollen. 

Die anderen fur den Kirchendienst Vorgesehenen sollen 
nur noch in Theologie promovieren, da sie durch andere 
Ehrgeize vorn Theologiestudiurn abgezogen werden. Diese 
Baccalaureandi sollen nach dem Baccalaureat noch 3 bis 
4 Jahre studieren, alle theologischen Vorlesungen hOren, de
klamieren, disputieren und predigen. 

, 

• 
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Endlich soli demo der sich in Theologie die venia le
gendi erwerben will. ein r eichliches Stipendium geschaffen 
werden, durch Zusammenleg-en zweier Stipendien, oder aber 
der Prafekt soli ihm einige Stipendiaten als SchOler zuweisen. 
damit er einen Zuschufi erhalt. 

Schlie13lich wird befohlen, da13 der Vorsteher des Stiftes 
zweimal im J ahre im Beisein all er Professoren alle Stipen
diaten prO ft. Dieser Apparat wird aufgeboten. damit das 
Examen grilBeres Ansehen hat und den Ehrgciz anstachelt. 

FOr seine mannigfachen Aufgaben erhalt der Vorsteher 
des Stiftes einen Gehilfen in dem Studenten der Theologie. 
der bisher im Collegium P omerii tatig war als Ephorus der 
Stipendiaten. Er 5011 a n 2 Tagen der W oche im Paeda
gogium K atechismus repetieren und die auBere Aufsicht im 
Stift fuhren. 

Diese Ordnun g versucht auch das U nterrichtswesen der 
Stipendiaten in einer H and zusammenzufassen uod es dem 
einen Ziele. die S ti pendiaten auf sicherem Wege in das 
Pfarramt zu fuhren. entsprecbend auszugestalten. Sie ver
sucht. die kraftvolle Wirkung der humanistischen Studien 
auf wissenschaftliche und sittliche Haltung der Stipendiaten 
so weit zu neutralisieren, da.£3 der Humanismus den theolo
gischen Studien nicht mehr gefahrlich werden kann. son
dern ihm dienen mu13. Die gefahrlichsten Triebkrafte des 
antiken Stoffes sollen durch verstarkte religiOse Einwirkung 
beka mpft werden : im Paedagogium vermehrter Katechismus
unterricht im "rechten" Sin ne, bei den Disputationen uod 
Deklamationen. vor allem aber bei den Promotionen Auf
sicht der theologischen F akuWit. Vorsorge. da13 durch die 
Predigten k eine Sektiererei entsteht. Diese Sorge urn die 
R echtglaubigk eit steht im Gegensatz zu der gro13zagigen 
Toleranz der ersten Jahre. Diesen mehr negativen Siche
rungsmaBnahmen entsprechen die positiven Ma13nahmen. das 
theologische Studium reizvoller zu machen. d. h. auch in 
ihm Promotionen zu ermOglichen. In diesern Sinne soli 
auch die Predigtschule wirken. urn den Stipendiaten mit der 
Praxis seines zukanftigen Berufes zu verbinden. Am wich
tigsten far die innere Durchgeistigung des Stipendiaten
wesens sind schlieBlich die Bestimmungen zur Forderung 
besonders begabter Studenten. die man dem theologischen 
Studium erhalten will, urn sie dann nach beendetem Studium 
als leitende Beamte der Kirche oder als akademische Lehrer 
verwenden zu kOnnen. 

So gesehen. hat diese Ordnung grundsatzlich schon alle 
die Fragen geregelt. welche die Reformordnung von 1560 

• 
• 
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dann im einzelnen der LOsung und praktischen Verwirk
lichung entgegenfOhrte. Denn die wichtigste Neuerung die
ser Ordnung ist die Einrichtung des Stipendiatenmaiorats. 
Neben den gewohnlichen Stipendiaten, Stipendarii minores 
genannt (ihre Zahl wird auf 50 festgesetzt), sollen 10 Sti
pendarii maiores unterhaIten werden, magistri, die durch 
wissenschaftliche und ~ittliche Tochtigkeit hervorragen. Sie 
sollen nach Beendigung ihres siehenjlthrigen Studiums noch 
5 Jahre auf der U niversitltt die Aushildung der gewOhn
lichen Stipendiaten fOrdern und selbst weiter studieren. Sie 
empfangen ein Stipendium von 40 fI., kOnnen auf fremde 
Universitltten geschickt werden und erhalten bei Bewlth
rung nach AbschluB ihrer Studien sofort eine Stadtpfarrer
stelle oder eine Professur. Es ist nicht schwer zu erken
nen, wie diese Bestimmungen aus der Ordnung von 1546 
erwachsen sind. Dasselbe lielle sich fur die anderen Be-
stimmungen erweisen. . 

Wenn nun weiterhin ein Mediziner und ein Jurist als 
Stipendiarii maiores mit einem Stipendium von jlthrlich je 
100 fI . zum Studium auf franzosischen und italienischen 
Universitaten ausgestattet werden, so ist das ein Erinnerungs
zeichen an die Tatsache, dall die Stipendien ursprUnglich 
nicht so ausschlielllich fur das theologische Studium in Aus
sicht genommen waren, wie das ro.ckschauend in der Ein
leitung der Ordnung von 1560 hehauptet wird. Die Stipen
dien sollten vielmehr universalen Charakter haben wie das 
Studium Uberhaupt. Diese Ahsicht war in dem Freiheits
brief niedergelegt. Die Studien hatten auch universalen 
Charakter angenommen, geflthrdeten aher die fUr die Durch
filhrung der Reformation wichtigste Aufgabe, gelehrte Pre
diger zu erhalten. So verschwand auch der letzte Anklang 
an den ursprunglichen Zustand in der Ordnung von 1546. 
die noch eine besondere Lehrerausbildung gelten lassen 
wollte, und die Ordnung von 1560 bestimmte den Theologen 
auch als den zukunftigen Lehrer der Landgrafschaft. Damit 
hatte die Ordnung von 1560 die Einheit wiedererlangt. 
die in den Grundungsjahren sich in der allgemeinen Formel 
.. gemeiner Nutzenu niedergeschlagen hatte. So waren Armut, 
Predigtamt und Schule die Erben des Kirchengutes gewor
den und der sittIiche Anspruch der Reformation damit ge
rechtfertigt. 

Zeitschr. Bd. 56. 8 

-
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P aedagogicorum Catalogus. Anno 1557 '). 

Na m e O f t 

J ohanncs Hau.Bmann Nidanus 

Johanncs Ahenarins Rauschcnbergk 

Chunradus t Clldcnrath Kirchagen 11) 

J ohan nes POlllcranus Linda 8) 

Johanncs Apterodc Sontra 4) 

Johannes SpicS Bibesheim &) 

Johl.lnncs SeheUerus 11) ScbotteD 

Caspar Gerhardus ') Alsfeldt 

Johannes Crispinus 8
) Homberg 

in Hessen 

Caspar Bostwich Grun bergk 

SimoD Bruslerus 9) Gcra n 

Theodericus Witlingus 10) Mcerfeldt prope 
Geraviam 

J ohannes Sutor 11) Nidanus 

J ohannes Roleddcr 1') Bibcsheim 
• 

Ada mus Megebacchus Spangenbergk 

J osephus Hordelma nn Geissmar IS) 

Univ.· 
Matr. 

1553 

1551 
(Dez. 9) 

1551 
(Ok!. 9) 

1553 

, 1555 

1554 

1552 

1556 
(April 19) 

1555 

1555 

1554 

1554 
(April 26) 

Ude il 

Honestus et literarum stu
diosus. 

Mediocri s. 

Pestis et pcrnicies totins 
paedagogii , spei omnino 
depioratae. 

Bonus et diligens, vitae 
honestissimae. 

Bonus et litcrarum stu
diosus. 

Stipendium habet in Pfung
stadt. Bonus et studiosus. 

Diligens et non malus. 

Bonus et honestus. 

Leonhardi eoncionatoris fi
lius. Bonus et diligens. 

Honestus et dili gens. 

Deterrimus et rnagnus im 
postor. Aufugit. 

St ipendium habet in WoIfs
keel. Mediocris. 

Bonus et honestus. 

1554 Probus, in studjis mediocris. 
(April 26) 

1555 Furca. equestri dignus, 
mediocris. 

1554 Optimus puer. 
(Juni 29) 

• 
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Chunradus Faber 14.) 
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o rt 

Gudenspergk 

Univ.~ 
Matr. Urte il 

Mcdiocris, vita probus. 

• Adamus Corvinus Ht) Neukirchen 

1552 

1555 Optimus, literarum 
studios us. 

mire 

Chunradus Helm 16) Geraviensis 1555 Stipendium habet in Arheil-
gen. Aptior stivae aut 
vineae colendae, quam 
literarum studios us. 

Chu nradus Bostwich 1') 

.Martions Walterus 

Henricus Rawe 

Grunbergk 

Daurnheim 

Berstadt 

1555 Bonus puer . 

1556 Novitius. 
(Dez. 91) 

1555 Mcdiocris. 

Henricus Schornstein EchtzeU 1556 Novitius et mediocris. 
(ApriI!9) 

Unterzeichnet ist die Liste von dem Kollegium : 
Petrus Nigidius 18) 
Ludovicus Ditmarus 
David l)istorius GiDensis 19) 
Nicolaus Colerus Hersfeldia[nus] to) 
?!lathias Castritius Darmstadlensis 11). 

Anmerkungen zur Liste des PaedngogiulIls. 

Vo rb eme rkun g. Die Saule "Univers.-Matrikel" entstammtnicht 
der Akte, sondern sie ist aus Caesars Druck entnommen. Der Inmatri. 
kulationstag ist dort angegeben, wo die Matrikcl ihn nachweist. Das 
Kompetenzbuch des Darmstlldter Superintendenten .Petrus Volu ist ab
gedruckt im Archiv fUr hess. Gesch., Bd. XV, S. 571 H. 

I) Auf der RUcksei te von Eisermanns Hand: Stipendiatorum pyda-
gogicorum elenchus 1557. 

!) Matr.: Cunradus Leidenrait, Kirchain. 
3) Matr.: a Lutzell Linden (Klein-Linden bei GieBen). 
") Matr.: a Gantra (verlesen). 
11) Matr.: Bibelsheym ppe Darmstadt. Neben SpieS wird Paulus 

Schaf als Inhaher des 2. Pfungstadter Stipendiums, dossen Einkitnfte aus 
den Gefllllen des M,arienlt.itars kommen, in Marburg angefUhrt, (Yoltz 
a, a. 0 ., S.585.) In der Matr. ist er nicht zu finden. 

6) Matr.: Schellerius Scotensis. 
') :Matr. : Chasparus Gerardus stipcndiatus Alsfeldianus. 

S' 
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8) Matr. : Joannes Crispini Hornburgensis. (Homberg &. d. Efze.) 
In dem von Diehl abgedruckten Stipendiatenalbum findet er sieh mit 
Joseph HHrdelmann unter "Minores magistri ac m~strandi" zurn Jahre 
1564 (Philippsfestschrift S. 240), 1578 wir M.(agister) Johannes Crisp inns 
als Hofprediger Zll Darmstadt nnter den gelegentlieh der Wahl des Super
intendenten M. Job. Angelus am 17. Juni zur Synode versammelten 
Geistlichen genannt. (Archiv flir hess. Gesch., Bd. XV., S.668, Anm.2.) 

9) MatT. : Brisslerus. Im Kompetenzbuch: Simon BruBler. (a. a. 0 ., 
S. 623.) 

10) Matr.: Erfeldensis (Erfelden bei GroBgerau), Voltz bcmerkt, daB 
dem Theodoricus WcidliDgius 20 ft . aus dem Kasten von Wolfskehlcn 
gegeben werden, "welche auch diesem stipendiato nur cin Zeit lang und 
nieht zu gewi6en bestendigen stipendio verordnet sein". (Ebenda S. 6 17.) 
Auf der in Anm. 7 erwiihnten Synode ist er Pfarrer zu Stockstadt. 

11) Anscheinend nicht immatrikuliert wie di cjcnigcn, bei denen die 
Immatr. ni cht angegeben ist. 

U) Bicbelsheim bei Dornberg. Nach Voltz ist das Stipendium "lctz
Iich wieder abgestellt worden", und die L1Lndereien sind ins Spital ge
zogcn. DaIur erhfrlt der Stipendiat Johannes Rholeddcr aus dem Kasten 
20 ft ., di e ihm wegen seiner Armut "damit er die studia nicht verlassen 
mu6e, ao. 54 zugestelt worden", bis ein anderes Stipendium ledig ware und 
ihm zugestellt werden konnte. Danll soU der Kasten die 20 ft . behnlten. 
(a. a. 0., S. 615.) 

18) Hofgeismar ? vgl. auch Anm. 8. 
14) Matr.: Fridericus od. Georgius Faber. 
lli ) Matr.: Adamus Rabe. 
16) Angefiihrt in Voltz Kompetenzbuch (a. a. 0 ., S. 574). Der mit 

ihm nls Inhaber des 2. Stipendiums von Arheiligen genannte Henrieus 
Binge! aus Gerau ist 1552 immatr., in der Liste aber nicht aufgefUhrt . 
Das Stipendium stamrnt aus den Einkunften des S. Johannis-Altars. 

17) Matr. : Bosterich {verlesen). 
18) Vgl. G. Gundlach, Catalogus Professorum Academiae Marburgensis, 

Marburg 1927, S. 316 Nr.548. 
19) 1545 immatr. 
20) 1647 immatr. 
31) Anscheinend der in der Matr. 1545 als Castratori us aufgefUhrte. 

• 
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Theophili Lonicerii iudicium de stipendiariis. quos in sua habet 
disciplina. 

Na m e 

Andreas VuJpeeula. I) 

Georgius Stuekenrodt ' ) 

Woll6us (Johannes)') 

Henrieus Bredenius 

Breide (Cunradus) 

Henneus 40 ) 

Ernestus ab Ragen 6) 

Ludovieus llrentzius 

Or t 

Eehzellanus 

Rotenburgensis 

Wallensis 

(Wollhagen) 

Rausehen
bergensis 

Rosenthal 

(Allendoli 
a. d. W. ?) 

Wetteranus 

Univen.
Matr. 

1651 

1666 

1661 
(Dez. 9) 

1661 
(Aug. S) 

1651 
(Dez. 9) 

-

1666 

-

Urteil 

magislrandus foelicissimo 
praeditus ingenio, erodi
tione et morum integritate 
conspieuus, liber a dis
eiplina. privatus, in urbe 
habitat vivitque propria 
quadra. 

ingenio non usque adeo foe
licissimo, in aedihus 
nostris habitat, vivitque 
mensa. praepositi. 

ingenio bono et pio, in col
Jegio habitat, mensa prae
positi vivit, estque in 
mea diseiplina. 

ingenio tardo praeditus sed 
honesto, propria quadra 
vivit, habitat in his aedi
bus estque in mea. disci
plina. 

ingenio prorsus infoeliei et 
malo, moribus parum ido 
neis diseiplinam privatam 
ferre non Jlotuit, propria 
quadra vivit, in collegio 
habitat. 

ingeuio tardus, sed moribus 
bonis et honestis prae
ditus, propriaquadra. vivit, 
habitat in his aedibus, 
estque in mea diseiplina. 

ingenio foeHei et pio, in 
nostris aedibus habita~ 
mensa praepositi vivit et 
est in disciplina mea. 

ingenio tardo, in nostris 
aedibus habitat, est in mea 
discipJina, vivitque pro
pria quadra. 
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• 

Nam e 

Michael Hartardus 6) 

• 

Rebenstock 

• 

• 

J onas Widderholt 

Johannes Saxo 

• 

Fridericus Gernandus 

• 

I 

Ludwig Zimmermann 

Ort 

Echzellanus 

Giesensis 

(Homberg 
a. d. Elze) 

Zierenbergensis 

Kirchhai nensis 

• 

Univers .
MatT. 

1555 

-

1555 

1555 

1551 
• 

Urt e il 

Ingenio tardDS, vivitque pro
pria quadra , es t aedium 
nostrarum incola, meae 
subest disciplinae. Hie 
in feriis hisce contra 
mandatum M. Rectoris in 
patria abiit necdum est 
reverSllS. 

Dum nomenclator fn it pae
dagogicus, cum vita m tum 
diligenti a m suam satis 
ostendit., quod si ve ro 
sanabili est ingenio, in 
viam rcdire potcrit, pro
pria quadra vivit, iam in 
aedes nastras immigravit, 
in mea est discipHna. 

Nomenclato r paedagogicus 
ingenio bono et pio, in 
mea est di sciplin a vivit
que mensa praellositi. 

Dc iurc· patronatus octo 
quotannis habet aurcos, 
extra collegium habi tat , 
quomodo se habeat fes 
cum stipend io, quod ilIe 
dcbebat accipere, d[omi
nusJ i\[ Casparus 7) Magni
ficentiae tuae indica re po
terit, iII e tameD putat cum 
esse cogendum, ut in nos
t ris habi tet a edibus, in 
mca est di sciplina, vivitq ue 
mensa praepositi . 

Ingenio tardi ssimo, nun
quam privatum habuit 
praeceptorem, ncc mcnsa 
pm cpositi vivit, flec q ui c
quam co ru m, quae sunt 
stipelldiari i, agi t. 
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Name O r t Uilivers.· U rt e il Matr. . 

+ 
Georgius Kotzenberger (Gudensberg) 1550 Stipendium suum per inte· 

. 
• 

• 

(llai 12) grum septellnium habuit, 
inque eins locum Gutten· 
bergenses calendis Maiis 
alium transmittent, • m· 

• tardo, sed quod gemo . 
monitorem admittat, • 

In 
. aedibus M . Ludovici 9) 

ha.bitat eiusdemq ue mensa. 
vivit. 

AUlllcrkungen zur Liste des Lonlcerus. 
V 0 r b e mer k u n g. Die in Klammer gesetztcn Oltsangaben wurden 

in der Matrikel aufgesucht, weil sie in dem Original feWen. Neben der 
Liste des Lonicerus muB ooch eioe andere bestanden haben. Denn die 
Ubersicht des Darmstadter Superintendenten Voltz fiihrt als Marburger 
Stipendiaten seines Bezirks auBer den aben Genannten noch an: Henricus 
Bingel (s. S. 116, Anm . 16), Paulus Sch.! (s. o. S. 115, Aum. 5) uud 
Nicolaus Waldenstei n, der die GefaUe der St. Jost·Kirche zu Biittelborn 
bei GroBgerau als Stipendium hat (a. a. 0 ., S. 628). Als Ni~. Wallenstein 
ist er 1551 immatr. Das Stipendium des Kreuzaltars van Berkach hat 
Johannes Cervinus aus dems. Ort, der aber in StraBburg studiert, weil 
(a . a . 0 ., S. 629) er in Marburg immer krank gewesen ist. In der Mar· 
burger Matr. habe ich ihn nicht finden k6nnen. Vielleicht ist er identisch 
mit dem auf der Darmstadtcr Synode von 1578 genannten Pfarrer Johanncs 
Hirschsteinius von Rii sselsheim ? 

I) Matr.: Andreas Fugs. 
J) Matr.: Stuckcnradt. 
8) Matr. : ex \Vltl lau (i n der Herrschaft Eppstcin). Er hat nach 

Voltz' Kompetenzbuch das Stipendium zu Ixstadt; cs sind die GcHUle des 
St. Katharinen·Altars. "und hats Lamprecht Wolffen son von Wallau .... 
ingehabt, davoD zu Marpurg im studio underhalten worden, . und di e wei l 
er ao. 56 todts abgangen", wird das Geld dem Kasten iiberantwortet, UIIl 

zum Kirchenbau verwandt zu werden. Nach AbschluB der Bauarbeiten 
sollen 20 fl . jahrlich nach Marburg iiberwiesen werden (a. a . 0 ., S. 6(4). 
Hier muB ein Irrtum des Superintendenten vorl iegen, denn der Stipendiat 
wird in Lonicerus·Listc do ch noch als lebend gefiihrt. 

4) Vielleicht Henricus Schnaube aUs Rosentha l, 15:19 immatr. 
6) Matr. : vom Hagen. 1st das Personcnn:une? Der in der Matr . 

1618 genannte Engclhard ab Hagen stammt aus Allendorf (a . d. \Verra.) 
6) :Matr.: Hartharlus. 
') M. Kaspar Rudolphi , s. o. S. 99. 
1:1) In der Matr.: Die offenbar auf einen Lesefehler zuruckgehende 

Herkunftsbezeichnung: Heuchlin . 
11) Magister Ludovicus Ditma.rus (s. o. S. 115) . 
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Beil a g e I. 

Tabelle (iber die Entwicklung d e r Stipendi e n. 

1. Stipendien des Niederfilrstentums H essen. 

1666 1557 1689 1596 11689) 

o r t 
Stipendiati Zu-

• schuB Er- Er- Er- Soll-
ntmores Zahl ZaW Zahl be-fur trag trag trag 

Zahl Er- • stand 
trag rna-lOres 

ft . ft . ft. ft . ft . 
Kassel 3 60 40 - - 4 60 3 46 • • • • • 

Homberg i. H. • • 1 20 20 1 20 2 30 2 30 

Eschwege 2 40 20 - - 2 30 - -• • • • 

Alle.dorf i. S. 3 60 60 1 20 1 I); - -• • 

Roteoburg . 1 20 20 1 20 - - - -• • • 

Geismar 1 20 20 1 20 2 30 - -• • • • 

Grebenstein 1 20 20 - - 1 16 - -• • • 

Immenhauscn . 1 20 - - - - - - -• • 

Zierenberg . 1 20 - 1 8 ' ) - - - -• • • 

Wollhagen . 1 20 20 1 20 - - - -• • • 

Gude. sberg 1 20 20 2 40 - - - -• • • 

Borken 1 20 - - - - - - -• • • • • 

Spangenberg 1 20 - 1 20 1 16 1 16 • • • 

Lichtenau 1 20 4 - - - - - -• • • • 

Sontra 1 20 - 1 20 1 16 - -• • • • • 

Jrfelsungen . - - 10 ') - - 1 20 2 30 • • • 

Waldkappel - - - - - 2 S2 - -• • • 

Hersfeld - - - - - 1 20 2 30 • • • • 

20 400 254 10 196 18 296 10 151 

t) "do iure patronatus". 
t) Die andere Halftc dieses Stipendiums wird nIs "ooch nicht gang

hafftig" bezeichnet. 
DeT Entwurf von 1589 ffihrt Doch folgende Ortc aur: Trendel

burg, Liebenau, FeIsberg , Niedcnstein , Witzenhausen mit c inem, Schmal
kalden mit zwei Stipendiaten. 

6 
2 

8 
2 

2 

1 
8 
1 
1 
2 

1 
1 
2 

2 

1 
4 

4 

2 

• 

, 
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• 2. Stipendien des Oberfilrstentums Hessen . 
-

1666 1667 1539 1536 (1539) . 

O r t 
Stipendiati Zu-

Soll-• 8chuB Er- Er- Er-mmores Z.hl z.h1 Zahl be-
Zahl 

Er- fUr 
tr~maiores 

Irag trag trag stand 

1 1 1 
H. H. H. H. H. 

GieBen 1 20 20 1 20 2 26 15 • • • • • 

GrUnberg 1 20 20 2 40 1 16 - -• • • • 
Treys& . 1 20 20 - - 2 30 2 30 • • • • 

Alsfeld • • • • • 2 40 20 1 20 2 30 2 30 
Frankenberg 1 20 20 - - - - - -• • • 
Nidda . . • • • 1 20 20 2 40 4 68 3 45 
Echzell . 1 20 40 8 60 - - - -• • • • 
Dauernheim I) 1 20 40 1 20 - - - -• • 
Berstad . 1 20 20 1 20 - - - -• • • • 

Ober-Widdersheim t) 1 20 - - - - - - -
Schotten • • • • 1 20 30 1 20 2 30 2 30 
Zicgenhain 1 20 20 - - - - - -• • • 
Wetter • • • • • 1 20 20 1 20 2 80 8 45 
Jta.useheDberg 1 20 20 2 40 2 18 - -• • 

Kirchhain . . 1 20 5 2 40 1 7 1/t - -• • 

Neukirehen 1 20 - 1 20 - - - -• • • 
GroBen Linden 1 20 5 1 20 - - 1 15 • • 
Biedcnkopf 1 20 - - - - - - -• • • 

Sehonstadt . .1 20 - - - - - - -• • • 
Marburg . 1 20 - - - - - - -• • • 
Lauggons . 1 20 - - - - - - -• • • 
Gladenhach 1 20 - - - - - - -• • • 

GemUnden &. W. - - 10 - - - - -
= 1 

• 

Rotzmann 8) 1 16 - - - - - -• • • 

Rosental 
1 = 

- - I 1 20
1 -

- -
= 1 

• • • • 

Romberg u. O. - - 1 20 - - --• • 

1 24 476 330 1 21 420 1 18 25al/l!1 14 210 I 
I) Das Stipendium von Dauernheim hat 1586 Magister Nico!aus, 

nnd der Kanzler ist damit einverstanden (s. o. S. SO, A. 8). 
2) Das Stipendium mit einem Ertrag von 30 ft. haben die Bauem 

1536 sehoD S Jahrc lang cinbehalten (5. o. S. 30, A. 4). 
*) Es ist das von dem Burgroann Siam Hotzmann zu AIsfeld von 

wegeD des beneficii altaris sanetae Annne 156U Jan. 1 gestiftete Stipen
dium von 16 ft . jahr!. Ertrag. [Mitt. d. oberhess. Gesch.-Ver., N. F. Ill , 
S. 121, Nr. 20.] 

Der Entwurf yon 1539 setzt noeh fOr fo lgende Orte Stipend ien an : 
Battenberg, Frankenau und Geismar, Fronhausen, Staufenberg, Pastorei 
MUnster bei Uutzbach, OsUleim , Allendorf (M.-W.Bahn), Cappel , Gol3felden, 
Gro6seelheim, Butzbach, Comberg, Wirheim, Schwarzenborn. 

2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

-
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

-
-

1 
-
1 
I 

-
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3. Stipendien der Ober- und Niedergrafschaft Katzenelnbogen. 

1566 1557 1539 1536 (1539 I 
Stipendiati Zu- - Soli-.0 rt - • schu6 Er- Er- Er-Jlllnores Zahl Zahl Zahl be-• 

filr 
ZII! EI'-

trng crag trag stan • a 1 trag d malOrcs -
ft . ft . ft . ft . 

St. Goar 2 40 - - - 4 60 1 15 3 • • • • • 

Darmstadt 1 20 - 1 20 1 15 - • - 2 • • • • 

Arhciligen S 60 2 ') 40 • 1 15 2 - - -• • • • 

Plungstadt . 2 40 - 2 40 - - - - -• • • . 
Zwingenbcrg 1 20 - [[ ') 20J - - - - 1 • • • 

Berkach. 1 20 -- [I .) 20J - - - - -• • • · 
Wolfskehlen 1 20 - 1 ' ) 20 - - - - -• • • 

Ixstad t [ 20 - 1 20 - - - - -• • • • • 

Obcr- Liedersbach If! 10 - - - - - - - -• 

Biebelsheim 1 20 - 1 . ) 20 - - - - 1 • • • 

Gemu 1 20 - I 2 20 [ ') 15 - - 2 • • • • • 

Gronall - - - - 1 15 - - -• • • • • -
Eppstcin - - - 2') 27 -- - - - -• • • • 

h.i'/tl 
• 

114 I I I 2 1 so l • 

120 I 170 267 7 105 -
v 0 r b e m er k tI n g. Zu diesen Stipcndicn kommen oach 40 £1 ., die 

Liccnciat Helfman till S dem Ei nkommen der Pastorei Griesheim an die 
Kinder von Doctor Walthcr gibt. (, 'oltz , a. a. 0 ., S.588.) 

I) A. hatte ursprUnglich cinen 3. Stipclldiaten untcrhaltcn; das 
Stipendium ist aber def Sehulc zu Gerau zugestc ll t. (cf. o. S. 108.) 

~) Wolf Schuchmann , " zu Wormus studirendt" (Voltz, a. a. 0 ., S. 605). 
Das heiBt wahrschci nli ch, er lJesucht eine Lateinschule zu Worms. 

3) J ohuuues Cervillus, studiert zu Stra6lmrg (s. o. S. 119, Vorbem. ). 
") Nach Voltz ' llernerkungen soU tell diese beiden Stipendien kassiert. 

wordell. (a. a . 0 ., S. Gt5 u. 6t7.) 
~) Der in der Liste L539 genannte Jacobus FuImer aus Tribur ha t 

dieses Stipendium, wie Voltz ausdril ckl ich bcmerkt: bei ibm hei6t er 
J . Volmarus. (a. u. 0 ., S. 635.) Der 2. St ipendiat im Jahrc 1557 ist 
Wallenstein , der die Einkilnfte der St. Jost-Kirche zu BUttelborn hat 
(a. a. 0. , S. 627). 

G) Die Gefftlle des St. Johannis-Altars (27 A. S alh .) sind Hartmann 
Geis, dem 2. Sohn des Sch llltheiBen van Wallau nod Welldalinus (WaltherO, 
dem Sohn des prarrers zu Lorsbach, gegebon, " welche uuch schirst ghen 
Marpurg kommen soli on" (a . it. 0 ., S. G55). 

In dem Entwurf van 1539 sind noch folge nde Orte genannt: 0 b er
g r a f s c h aft: Tribur, Lichtenberg, Reinhei m, RU sselsheim, Delckenheim , 
Massenheim nod Wallau (diose 3 aIs 1 Kirchs»iel) , Crumstadt ; Niede r 
g r a f s c h aft: Cronberg, Homburg von der Hohc, Braubach, Reus, Boneck, 
Nastiitten , Langenschwalbach, Kemel , Klingclbach. Von ihnen sind Cron
berg uDd Homburg mit 2, a lle iibrigen mit 1 Stip . angesetzt. 

, 

• 

• • 
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Be i 1 ag e n. 
Re g est e n Ub e rdie info lg e derErh e bun g v o n 1559 
bewirkte V e rschreibung von Stip e ndi e ng e ld e rn. 

Diese AuszOg e aus dem Generalrepertorium [U n i
versitat Marburg] geben eine wertvolle Erganzung zu den 
von Haupt in den Mitt. des oberhess. Geschichtsvereins 
N. F. Ill, S. 118 ff. abgedruckten Verschreibungen aus dem 
Bestande des Gie.0ener U ni versitatsarchi vs. 

Es bleiben dann noch unbekannt d ie Verschreibung en 
von Allendorf. Biedenkopf, Dauernheim. Eschwege. Grolilen
Linden, Gudensberg. H ofgeismar. lmmenhausen. Kassel. 
Kirchhain , Marburg , Melsungen, Neukirchen, Nidda, Nieden
stein, R auschenberg , Treysa, W etter, Witzcnhausen, Zieren· 
berg . (Nach der von Diehl. Philipps-Festschrift. S. 292 ge
gebenen Nachweisu ng Ober die 1605 vorhandenen Stipendien.) 
1559 Okt. 2. Pfarrer und Burgerm eister zu GemUnden 

• 

. Okt. 12. 

Okt. 28. 
Okt. 30. 
Okt. 31. 
Nov. 1. 

Nov. 
N ov. 

8. 
10. 

Dez. 13. 

Dez.17. 

1560 Nov. 15. 

a. d. W : g"eben einem Stipendium in Marburg 
aus dem Einkommen der beiden Beneficien 
und Altare S. P etri und des Almosenkastens 
10 ft . jahrlich. 
dg l. zu Ziegenhain versprechen auf Veran
lassung des Landgrafen der U niversitat Mar-
burg jahrlich 40 ft . zu liefern besonders zum 
Besten der Theologen. 
dg l. zu W olfhagen 40 ft . jahrlich. 
dgl. zu Grebenstein 40 ft. jahrlich . 
dgl. zu Lichtenau 24 ft. jahrlich. 
dgl. zu R otenburg 40 ft . jahrlich aus dem 
K anonikat des S tif,es R otenburg und dem 
Kirchenkasten . 
dg l. zu H omberg 40 ft. 
dg l. zu Borken 20 ft. aus einer von Burger
meister und R at und Claus F ischbach auf
g erichteten Testamentsstiftung . 
dgl. zu v.' aldkappel, wollen dafOr sorgen, daB 
die drei Dr. Hartungschen S tipendien zu je 
16 ft. jahrlich fur Kn aben aus seiner Freund
schaft oder andere tuchtige Burg erkinder, 
die studieren wollen, verwend ct werden . 
dgl. zu Spangenberg , bewilligen der Un i
versita t Marburg jahrlich 20 ft. aus der 
S tiftung des Dr. H artm ann, durch Johann 
Meckbach mit 100 ft. K apita l verbessert. 
dgl. zu Sontra. jahrlich 20 ft. 
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