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Nur mit gewissen Bedenken habe ich mich entschlossen, die ehrende Ein. 
ladung rhres Vereins anzunehmen und vor Ihnen anIaBllch seines 12Sjahrigen 
Bestehens Uber ein Thema zu spremen, bei dem ich in vieler Beziehung Eulen 
nam Ihrem so eindrucksvoll aus den Triimmern wiedererstehenden fuldischen 
Athen Zll tragen ftirchten muS. Wenn ich es trotz.dem gewagt habe zuzusagen 
und hoffe, den einen oder anderen Zug im Bilde Ihres bedeutendsten hessi. 
smen Fiirsten von einer neuen Seite beleuchten Zll konnen, so weil sim mein 
heutiger Vortrag spezieU mit des Landgrafen Verhaltnis zu seinem machtigen 
Gegenspieler Karl V. befassen momte - einem Thema, das in seiner Aus
richtung spezieU auf die Ebene der Landesgeschichte bisher, soviel ich sehe, 
noch wenig behandelt wurde. 

DaB Landesgeschichte .und aUgemeine Geschichte einander erganzen miis
sen, ist eine Notwendigkeit, der wir uns neute wieder starker bewuBt sind 
als manme Historikergenerationen VOr uns. Die Landeshistorie braucht den 
standigen Blick Uber die eigenen Crenzen und den Vergleich mit dem DrauBen, 
urn ihre landschaftlichen Befunde recht werten und einordnen zu konneni aber 
auch die sogenannte greBe Geschichte kann aus dieser Verbindung Gewinn 
ziehen, so wie (wenn ich einen etwas hoch gegriffenen Vergleich wagen darf) 
einst dem Antaus aus der Beriihrung mit der Muttererde neue Kraft zu· 
stromte. Vor allem bedarf sie der standigen Bereitsdtaft, ihre eigenen Ergeb. 
nisse an denen der Landesforschung zu iiberprUfen. 

Von den beiden Mannern, mit deren Politik in ihrer Bezogenheit auf den 
deutschen Nordwesten wir uns heute befassen wollen, gehort Kaiser Karl V. 
nach seinem Wollen und nach seinen Wirkungen wie nur wenige Gestalten 
unserer Vergangenheit der Universalgeschichte an. Der vielberufene habs. 
burgische Universalismus fand in ihm seinen vollkommensten AusdrucK. Von 
daher das Argernis, das er fUr den an Nation und Nationalstaat orientierten 
Historiker zu bilden p£legt, von daher aber auch die Karlsrenaissance nach 
1945. 

DaB jedoch bei Karl die universalen Zielsetzungen mil sehr anders gear. 
teten Kraften nicht etwa nur dynastischer Proveruenz, sondem auch spezi£isch 
landschaftlicher Art gepaart gingen, wurde und wird demgegeniiber selten 
geniigend beachtet. Wie wenig aber namentlich in seiner niederlandischen 
Politik habsburgischer Universalismus un<! burgundisch.niederlandischer Na. 
tionaIismus als einander ausschlieBende Gegensatze angesehen werden dUr. 
fen, habe ich vor ein paar J ahren gegen manches ander. lautende Urteil nach. 

* Etwas ausfUhrlkhere und mit Anmerkungen versehene Wiedergabe meines Vor
trages zur 125·Jahrfeier der Griindung des Vereins fUr hessisme Geschichte und 
Landeskunde am 18. Oktober 1959 in Kassel. 
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zuweisen gesudtt I, Neben Widerspruch, den ich erwarte, fehlt es darauf sdton 
heute nicht an entsc:hiedener Zustimmung 2• 

Seine Doppeleigenschaft als hessischer Landesfiirst und einer der politischen 
Fiihrer des deutschen Protestantismu5 bestimmt hingegen von jeher das Bild, 
das die Geschichtswissensmaft van Karls bedeutendstem Gegenspieler unter 
den damaligen deutschen Flirsten, dem hessischen Landgrafen Philipp d. GroB
miitigen, besitzt. Zu evident ist in diesem Fall die Tatsache, daJS auch sein 
Wirken gleichzeitig dem landschaftlichen und dem allgemeinen Bereich gaIt. 
Die hessische Landesforschung zeigte ihn uns a15 den Herrsmer, unter dem 
Hessens territoriale Entwicklung zur politischen Vormacht zwischen Weser 
und Neckar kulminierte, im Innem der Ubergang vom mittelalterlichen Terri
torium zum modernen Staat vollzogen wurde und skn die Ausstrahlunsen 
des hessischen Einflusses nach Slid und Nord bis weit liber die GebirgsschwelIe 
hinweg verfolgen lassen 3. 

Auf der anderen Seite hat Philipps Rolle in der Reformationsgeschichte 
immer wieder die Aufmerksamkeit der Forsmung auf skit gelenkt; im er
innere nur an die Veroffentlichung seines so bedeutsamen Briefwechsels mit 
dem oberdeutsmen Refonnator Martin Bucer durm MAX LENZ" und die nun
mehr zurn glliddichen Abschlull gebrachte vierbandige wissenschaftliche Auf. 
bereitung der in seinem Politismen Armiv enthaltenen zahllosen Korrespon
denzen und Akten durch FRIEDRICH KOcH und WALTER H'EIN'EMEYER 5 - eine 
der reichhaltigsten und wertvolIsten Quellen zur gesamten Geschichte des 
Refonnationszeitalters, die wir besitzen, und weit liber die hessismen, ja 
deutschen Grenzen hinaus in versmiedenster Hinsicht von Ergiebigkeit. 

Woran es mir aber nom immer zu fehlen smeint, ist dne genligende lnbe
ziehungsetzung der auf der landesgeschichtlichen und der allgemeingeschicht. 
lichen Ebene gewonnenen Ergebnisse und Auffassungen. Das ist neben der 
kaum zu bewaltigenden Flille . der fUr diesen Flirsten erhaltenen landes", 
geschichtlichen Quellen wohl auch der tiefere Grund dafUr, daB wir bis heute 
noch immer auf die abschlieBende Biographie Philipps warten mlissen; hoffent. 
Bm schenkt sie uns der Herr Vorsitzende Ihres Vereins, Herr HEINEMEYER, 

• 

1 F. PETRI: Die frUheren Habsburger in der niederHindischen Geschichte -+ Bijdragen 
en Mededelingen van het Historisch Genootschap D1. 72 (1958) 11-46. 

2 U. a. ]APPE ALBERTS: Karel V. en de Nederlanden -+ Dancwerk. Opstellen aange
boden aan D. Th. Enklaar (Groningen 1959) 249-263. 

3 Vgl. insbes. FR. UHlHORN: Struktur und geschichtliche Entwicklung des Landes Hes
sen -+ Festschr. Edm. E. Stengel (MUnster-Koln 1952) 576-589 sowie DERS.: Die 
hessische Politik im nardwestdeutschen Raume und die Erwerbung der Graf
smaft Schaumburg -+ Mitteilungen des Vereins f. hessische Gescnichte u. Landes. 
kunde (1938/ 39) 45-61. 

4 Der Briefwechsel Philipps d. GroBmiitigen von Hessen mit Bueer, hrsg. v. M. 
Lrnz, 3 Bde. (1880-91) = Bd. 5, 28, 47 von PPrStA. 

5 Politisches Archiv [= PAl des Landgrafen Philipps d. GroBmiitigen van Hessen. 
Inventar und Bestande. Bd. 1 it. 2 hrsg. v. F. KOeH (Leipzig 1904) = Bd. 78 u. 
85 van PPrStA, Bd. 3 u. 4 hrsg. v. W. HEINEMf.YER (Marburg 1954-59) = VHKH 
XXIV,!. 
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in nimt allzu femer Zukunft'. Was wit uns erhoffen, ist eine Biographie, 
die es untemimmt, Philipp d. GroBmiitigen aus der lebendigen Mitte seines 
Wesens heraus zu wiirdigen als den seinem Lande in all seinen Handlungen 
verpBimteten Territorialfllrsten, den vom Erlebnis del Reformation ergriffenen 
evangelismen Reimsstand und den 1n manmer Hinsicht gewiB sehr proble
matismen, aber im ganzen dom aufrichtig mit sich ringenden Menschen -
wer vermochte solches von Adolf Hitler Zll sagen, mit dem ein hochgeschatz
ter Historiker ihn nam 1945 vergleichen zu miissen meinte7' 

Deutlich ist jedenfaUs, daB Karl wie Philipp, trotz der so grundverschie
denen Machtgrundlagen, auf denen sie fullen konnten, landschaftliche und 
aUgemeine Anliegen zugieich verfolgten. Lassen Sie uns deshalb heute einmal 
der Frage nachgehen, in welcher Weise beide aullerhalb ihres engeren Macht
bereims in ihrer Politik den territorialen wie den allgemeinen Motiven Raum 
gaben, und zwar, damit wir nimt ins Uferlose geraten, fUr einen bestimmten 
landschaftlichen Ausschnitt. Wenn ich dafiir den deutschen Nordwesten 
wahle, so nicht etwa, weil im gIaubte, daB er irn VergIeim zu Hessens da
maligen mittel. oder oberdeutschen Beziehungen nam seinem geschichtlimen 
Gewicht einen grundsatzlimen Vorrang besaBe, sondem weil er sim im be
sonderen MaBe fUr eine soIme Unrersuchung eignet. 

Es handeit sich bei ihm, darin in etwa der RoUe Frankens in der obe .. 
deutsmen Gesmichte vergIeimbar, urn ein Teilgebiet des Reimes ohne genU .. 
genden politischen Schwerpunkt in sich selber. Sein KernstUck, das Land 
zwismen Rhein und Weser, wird zwar in der Hauptsame eingenommen durch. 
die alte deutsche Geschichtslandschaft "Westfalen", aber wie bernerkenswert 
zah diese auch ihr EigenbewuBtsein und ihre Eigenart zu bewahren wuBte -
eine fest in sich gefUgte politische Einheit war sie doch keineswegs, ehe sie 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die SchaHung der preullischen Provinz 
Westfalen wenigstens in ihrer groBeren Halfte zu einer soIchen wurde. In 
ihren Besitz teilten sich bis dahin: 5 Hoch.tifter (darunter Kurkoln rnit dem 
Herzogturn W .. tfalen und dern Vest Recklinghausen), 11 weltliche Terri
tOrien, 3 Reimsabteien und 2 Reimsstadte. Von den weltlichen Territorien 
war das wichtigste, die Grafsmaft Mark, seit 1368 mit dem niederrheinismen 
Kleve verbunden und ein weiteres, die Grafschaft Ravensberg, seit dem gIei. 
chen Jahrhundert zurn Nebenland des rheinischen Berg geworden. Die Ubrigen 
von ihnen waren - und das gilt aum fUr die friiher einmal einfluBreime Graf • 
• chaft Tecklenburg - inzwischen gegenUber dern kornpakten Block der geist
lichen Territorien zu weitgehender politischer Bedeutungslosigkeit herabge. 
sunken. Westfalen bildete rnithin ein Musterbeispiel fUr jenen "Fleckchen. 
teppich" des alten Reich .. , dern natiirlich weder LandfriedensbUndnisse noch 
aum der niederrheinisch .. westfalische Reimskreis die fehlende politisme Ein= 
heit und Strukturfestigkeit zu verleihen vermomten. Nidtt anders war die 

6 Vgl. bisher vor alIem seine Darstellung der Anfange Philipps d. GroBmiitigen: 
Landgraf Philipps d. GroBmiitigen Weg in die Politik ~ Hess. Iahrb. 5 (1955), 
176-192. 

7 1. DElDO in einem nicht gedruckten Vortrag. 
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politische Struktur in den Nachbarlandsmaften Westfolens im Norden und 
O s ten, in Friesland und zu beiden Seiten der Weser 8. 

Solche Gebiete mullten ihre rnachtigeren Nachbam geradezu einladen, sie 
in ihren lnteressenbereicn mit einzubeziehen, umsomehr als sie fur mancne 
Verbindungen zwiscnen West und Ost und zwiscnen Binnenland und See wicn. 
tige Durcngangslander waren. Vor allem auf zwei Wegen verscnaffte sim der 
EinfluB der Nachbardynasten Eingang : durch die Erwerbung von Bischofs
stiihlen fUr nichtregierende Mitglieder ihres Hauses sowie durch Eingriffe in 
die dynastiscnen Auseinandersetzungen der Kleinen, auf Anlehnung an einen 
Marntigeren angewiesenen weltlichen Territorialherren und Neuknupfung 
bzw. WiederfesterknUpfung von Lehensbindungen mit ihnen. Namentlich die 
Welfen sind auf diese Weise schon im ausgehenden Miltelolter zu nach
haltigem EinfluB in unserem Gebiet gelangt·. 

In nom verstarktem MoBe laBt sich das Obergreifen auswartiger Machte -
von der westfalisrnen Gesmimtssdueibung etwas unfreundlim, aber in der 
Sache deutHch als HPolitische Oberfremdung Westfalens" bezeichnet - auch 
durch das 17. und 18. Jahrhundert verfolgen. Wiederum waren die Welfen 
und nun Wiltelsbamer und Brandenburg-PreuBen die Hauptkonkurrenten. 

Oberblid<t man diese im spaten Mittelalter anhebende Entwid<lung, so 
drangt sich aum fUr das 16. J ahrhundert die Frage nach der Einwirkung der 
Nachbarrnachte auf den deutschen Nordwesten geradezu auf. DaB wir sie am 
Beispiel des Wechselspiels Habsburg-Burgunds und Hessens verfolgen, rnag 
auf den ersten Blick Uberraschen, ist aber darin begriindet, da8 diese Mamte 
wahrend der uns interessierenden Periode die zeitweise aktivsten Krafte im 
weiten Umkreis bildeten. Zwar stand der deutsme Norowesten von Haus 
aus weder fUr die burgundischen Niederlande noc:h fUr Hessen im Brenn. 
punkt ihrer politismen Sorgen und WUnsme. Diese Rolle spielten fUr den 
BurgundersproB Karl V. vielmehr Burgund und die Niederlande, fUr den Land
grafen das ihm durm die Katzenelnbogensche Erbschaft zugefallene StUd< 
Mittelrhein. 

Aber weder fUr den einen noch den andem berechtigt diese Tatsache zu 
dem SmluB, daB sie _n einer EinHuBnahme in Nordwestdeutschland desinter
essiert gewesen waren. Wie immer man liber die Ernsthaftigkeit der Plane 
eines bis rur Weser reimenden burgundism-friesisrnen Konigreknes Phi
Jipps d. Guten urteilt - an der Tatsache, daB schon PhiJipp d. Gute zeit
weise mit dem Gedanken an eine Erweiterung der burgundismen Macht liber 
ganz Ostfriesland, die Gr_fschaft Mark und andere Gebiete zwischen Rhein 
und Weser umging, kann kein Zweifel sein. Und nicht anders Karl d. Klihne 1t. 

8 V~1. hierzu J. BAVEJtMANN : WestfaIen. Sein Wesen und seine Grenzen ~ Westf. 
Helmatkalender (1949) 44-51. 

9 Hierzu vgl. u. 8 . G. PFElFfER: Die Biindnis- und Landfriedenspolitik der Terri
torien zwisrnen Weser und Rhein im spaten MittelaIter ~ Der Raum West
f_len 11, 1 (1955), insbes. 116 ff., 132 ff. 

10 Flt. P£iltl: NordwestdeutsrnIand in der Politik. der Burgunderherz6ge ~ Westfal. 
FOrs<hungen 7 (1953/54) SO-lOO. 
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Halt man sidt aber vor Augen, wie sehr sim Karl V. in allen Dingen, die die 
Niederlande betrafen, als der getreue Testamentsvol1strecker seiner burgun
dismen Vorfahren betramtete, so ergibt sim smon daraus, daB man aum bei 
ihm die Frage nam seinen Zielen gegenUber Nordwestdeutschland zu stel
len hat. 

Etwas Entsprechendes gilt aber aum fUr Philipp d. GroBmutigen. Di .. 
selbe Weinstr&, die fUr Hessen eine Leitlinie aus dem Bereim der Mittel
gebirge heraus nam Sliden war, war es aum nam Norden hin, wo sie liber 
Paderborn und durm Ostwestfalen bis nam Bremen weiterlief. Seit dem Be
ginn des 15. Jahrhunderts waren die hessismen EinRusse in Sudwestfalen 
'tmd urn Teutoburger Wald und Weser nam Norden zu langsam, aber auf 
breiter Front, irn Vordringen. Ein zweiter, umfassenderer Vorstog folgte zu 
Beginn der 70er J ahre, diesmal in unmittelbarer Konkurrenz mU Burgund. 
In demselben Augenblick, in dem der letzte Burgunderherzog Karl d. KUhne 
die Hand nam dem Erzstift Koln und dem Niederrhein ausstreckte, setzte 
aum das Hessen des Landgrafen Heinrichs 111. zu einer weitausgreifenden 
Durchdringungspolitik im Nordwesten an. Vnter Hermann von Hessen als 
Stiftsverweser hatte es maBgeblimen Anteil an der Vereitelung des burgun
dismen Ansmlages auf das kolnisme NeuB und die Selbstandigkeit des rhei
nischen Erzstifts. Hessen war es schlieBlich aum, an dem das Vordringen 
der Welfenherzoge ein Gegengewimt fand. Smon bei Philipps Vater, Land
graf Wilhelm d. Mittleren, sumte der Edelherr zu Plesse Ruckhalt gegen
uber Braunsmweig-Kalenberg. Philipps d. GroBmutigen Mutter, Landgrafin 
Anna, vermodtte wiihrend ihrer Regentsmaft Hessens SteIlung an der mitt
leren Weser weiter zu stiirken, so daB sim die Edelherren zur Lippe und die 
Grafen von SchaumbuTg.. urn sich der welfismen Obennamt zu erwehren, 
ebenfalls eng oder nom enger als zuvor an Hessen anlehnten 11. 

Auf diesen gesmimtlimen Hintergrund erhalt aum die Frage nam den 
Zielen von Karls und Landgraf Philipps Politik gegenuber Nordwestdeutsm
land ihr Interesse fUr die vergleimende Landesgesmimte. AIs gleimrangiger 
weiterer Partner verdiente neben Karl und Philipp eigentlidt aum Herzog 
Heinrich d. JUngere von Braunschweig-WoIfenbiittel einen besonderen Platz in 
unserer DarsteIlung. Dodt habe im mim heute aus Grunden der Vortrags
okonomie damit begnUgen miissen, seinen AnteU am Gesmehen nur, soweit 
notig, zu skizzieren. 50 umgrenzt, unterscheiden wir bei unserem Thema 
vier Absmnitte: Wahrend einer ersten, bis etwa zum Jahre 1527 reichenden 
Periode entwickelten sich die Verhiiltnisse im Nordwestraum noc:h im engen 
Anschlug an den iiberkommenen Zustand. Eine giinstige, von den politischen 
Beratem des jungen Landgrafen ebenso geschickt wie weitsimtig genutzte 

11 Zum Vorstehenden vg!. insbes. die genannten Beitrage UHtHORNS und PFEIFfEJlS 
a. a. 0.: femer speziell fUr Wa1dedc. U. 8ocKsHAMMDt: JUtere Territorialge
sdUm.e der Grafsmaft Walde<k (Marhurg 1958) - Sdtrr. HAGL 24; fUr Lippe 
aum E. Krrrn.: Gesmimte des Landes Uppe (Kotn 1957) 71 f. : fUr Sdlaumburg 
W. MAAX: Die GraEsmaEt S<haumhurg (Rinteln 1950) 34. E.; fUr Plesse PA IV 
Nadttdige, Nr. 2462 a-I, 2464 a, h, 2465 a-c, 2469 a--e. 
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Gelegenheit, den hessismen EinfluB im Wesergebiet weiter zu verstarken, 
bot die Hildesheimer Stiftsfehde, jener innerwelfisme KonHikt, aus dem sim 
aum die kleinen Weserherrsmaften nimt auf die Dauer herauszuhalten ver
momten und dem ihre Selbstiindigkeit wohl zum Opfer gefallen sein 
wiirde, hatten sie nicht an Hessen einen Riickhalt und Fiirsprecher gefunden. 
Der Lohn fUr dieses waren erweiterte oder neue Schutzbiindnisse mit Sdtaum
burg, Lippe, Hoya und Diepholz, eine bedeutende Ausdehnung der hessismen 
EinfluBzone in der Ridttung auf die Unterweser und die Nordseekiiste sowie 
erhohtes Ansehen. Kennzeimnend dafiir ist etwa, dag 1524 selbst ein Olden. 
burger Grafensohn - der junge Christoph - zu seiner Ausbildung hier an den 
Kasseler HoE kam, wahrend wenige J ahre zuvor Friedrich ven Diepholz, als 
er gegeniiber Braunschweig Hilfe bei Hessen suchte, nom rucht einmal Namen 
und Tirel des Landgrafen kannte. 

Tieferen Eingang in die Miinsterer Sumt als ihn Hessen durm die seit 
1456 bestehende Lehnsabhiingigkeit Rietbergs bereits besaB, versmaHte ihm 
die Einbeziehung Tecklenburgs in die hessisme Interessensphare. Der nach
malige Haupterbe der Grafsmaft, Konrad oder Kurt van Tecklenburg, Sohn 
einer Rietbergerin, kam als Hofjunker smon in jungen Jahren unter hessismen 
EinfluB. Eine Kusine des Landgrafen Philipp, Memthild von Hessen, wurde 
seine Frau 11:. 

Mamte so die hessisme Durmdringung Westfalens smon in den Anfangs. 
jahren Philipps d. GroBmiitigen beamtlime Fortsmritte, so entbehrre sie dom 
zunamst jeden dramatismen Zuges. Verglimen mit der Stellung anderer Nam. 
barterritorien in Westfalen war der hessisme EinBuB zwar nicht zu liber
sehen, aber keilJ.eswegs ungewohnlich groB. Von Osten her wirkten - wenn 
aum, wie die Hildesheimer Stiftsfehde zeigte, in eine habsburgfreundlime Wol. 
fenbiittler und eine Frankreim zuneigende Liineburger Rimtung aufgespal. 
ten - weiter die versmiedenen Linien des Welfenhauses nach Westfalen hin
ein. Das westliche Pendant zu ihnen bildeten die beiden Niederrheinmachte 
Kurkoln und Kleve mit ihren ausgedehnten westfalismen Nebenliindern. Vom 
Nordwesten her aber rimtete Geldern seinen Slick auf die ihm vorgelagerten 
mlinsterlandismen und friesiscnen Gebiete und weiter nam Osten. 

Das habsburgism.burgundisme Interesse rn Nordwestdeutsmland smlieg. 
lim konzentrierte sidt ganz vorwiegend auf die Kiistenzone. Es hatte Mer ver
smiedene Ansatzpunkte: Zunamst kannte die damalige Zeit nom nimt die 
heutige smarfe Smeidung in ein deutsmes "Ostfriesland" und ein nieder· 
landismes "Westfriesland". Infolgedessen konnte der junge Karl V., als er 
1515 Geerg von Samsen seine Remte auf Friesland abkaufte, der Meinung 
sem, daB sich diese auch auf die heutige ostfriesismen Landesteile erstreckten. 
Hinzu kam, daB aum Geldem Anspriime auf Friesland erhob und es diesem 
zuvorzukommen gait. Sodann aber hatte sim sogleim nam Karls Regierungs. 
antritt in den Niederlanden aum Graf Johann von Oldenburg an Karl ge. 

12 Tecklenburg zusammenfassend : R. RO'1ESAM: Konrad von Tecklenburg. (Diss. 
MUnster 1928); Beziehungen zu Hessen: PA Ill, Nr. 2929-2942; Heirat mU 
Mechthild von Hessen: Pa I, Nr. 82. 
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wandt und unter Berufung auf das Dienstverhaltnis, das einst seine Ver
fahren mit Karl d. Kiihnen verbunden hatte, urn Erneuerung dieser Bindung 
gegen ein Jahrgeld von 1000 Gulden gebeten. Karl war darauf um so lieber 
eingegangen als er eben damals durch die Heirat seiner Schwester Isabella 
mit Konig Christian 11. von Danemark, einem Vetter Johanns von Oldenburg, 
ZiU ihm auch in ein venvandtschaftliches Verhaltnis trat. Eine Zillsammen
hangende habsburgische Interessensphare erstreckte sich so von den Nieder
landen die Nordseekiiste entlang bis nam Danemark 1'. 

Der deutsme Nordwesren war also smon in dieser Friihpedode Karls und 
Philipps ein von manmerlei Interessen der Nachbarmamte iiberschnittenes 
Gebiet. Hessen und Habsburg waren mit im Spiel. Sie hatten aber ihre ver
waltenden Sergen und Interes'Sen besonders wahrend der friihen 20er Jahre 
anderswo. Bei Karl V. nahm der erste groge Waffengang mit Frankreich die 
ganze Kraft in Anspruch, und auch im Vordergrund der Politik Hessens stand 
bis zur Mitte des J ahrzehnts anfangs ganz die Siddngensche Fehde und die 
Wahrung von Hessens rheinischen Positionen, spater die Bekampfung des 
Bauernaufstandes. Demgegeniiber waren seine niederdeutsmen Beziehungen 
gerade damals noch nidtt mit ernsteren Problemen belastet. Insbesondere 
war das landgraflidte Verhaltnis zu Heinrim d. Jiingeren von Braunschweig
Wolfenbuttel noch durchaus freundschaftlich. Philipp ubernahm Patenschaften 
bei jungen Welfensohnen, man smrieb und besuchte einander und unter
stiitzte sich militarism. So nahm der Landgraf in der Hildesheimer 5tifts
fehde fiir Herzog Heinrich. Partei, wahrend ihm dieser Hilfe im 5treit mit 
5ickingen versprach. Vollends war ven einem ZusammenstoB der habsbur
gisdt-burgundischen und der hessischen Interessen im Nordwestraurn nom 
nicht die Rede. Philipps Eingreifen in die Hildesheimer Fehde erfolgte auf 
direkte Aufforderung von seiten Karls, der den Bischof und seine Verbiin
deten ihr Eintreten fur Frankreich bei der Kaiserwahl schwer entgelten lieB; 
verhangte er doch uber sie die Reichsachl. 

Wesenhaft anders gestaltete sich die Lage im Nordwestraum in einem 
zweiten, von 1527 bis zum J ahre 1538 reidtenden Zeitabsmnitt. Die Wen
dung wurde hervo"gerufen durch zwei Ereignisse: Landgraf Philipps offene 
Hinkehr zum Protestantismus und die Erwerbung der weltlichen Herrschaft 
uber das Stift Utrecht durch Karl V. Schon der Oldenburger Reformations
historiker HAMELMANN und in seinem Gefolge Philipps bedeutendster bis
heriger Biograph ROMMEL haben darauf hingewiesen, wie fruh und nachdruck-

13 Ober Karls V. damalige Beziehungen zu Friesland und die Konkurrenz mit 
Geldem in Friesland unterrichten im einzelnen die Aktenbestande DD 234 fo1. 
1-17 sowie DD 239 fo1. 506, 510, 524, 525 im Haus-, Hof- u. Staatsarmiv zu 
Wieni iiber die Emeuerung des Dienstverhaltnisses der OIdenburger Grafen 
zu Burgund vgl. Oldenburger Urkundenbum Bd. III (1482-1550) , hrsg. von 
G. ROnooNG (Oldenburg 1927) Nr. 245, 246, 247, 248, 249. - Karls Stelluns
nahme in der Delmenhorster Same gegen MUnster findet 5im in einem Smrei. 
ben an Christian 11 von Danemark v. 19. V. 1517 abgedr. b. FR.. CHR. OAH1.hlANN : 
Geschichte Danemarks Ill, 395 H. 
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lim sim der Landgraf die Forderung der Reformation gerade im westlimen 
Niederdeutschland hat angelegen sein lassen. Eine neuere MUnsterer Dis
sertation t. geht Philipps hier entfalteter Wirksamkeit an Hand der Quellen 
einmal Grafsmaft fUr Grafsmaft nam; vor allem aber enthalt Philipps eigene 
Korrespondenz darliber eine Flille von Zeugnissen. Wakleck und Tecklenburg, 
Rietberg und Lippe, Friesland und Holstein; Lemgo und Lippstadt, Hoxter 
und Holzminden, Minden und Brernen, Hildesheim und Goslar, Braunsmweig 
.und Llibeck, liberall begegnen wir dem Landgrafen je nam den Umstanden, 
sei es als Wegbereiter, sei es - und das ist der haufigere Fall - al5 Berater 
oder Rlickhalt der zunamst ohne sein Zutun eingedrungenen Reformation. 
Mit den bereits protestantism gewordenen Fiirsten und Stadten sehen wir ihn 
vielfam im engsten, sim aum am das Theologisme erstreckenden Gedanken
austausm. Wo die Reformation noch urn ihre Durmsetzung rang, sdtickte er 
verschledentlim seine geistlimen Mitarbeiter wie in Hoxter, wo er 1533 sei
nen Hofkaplan taglim predigen liell, oder in Lippe, wo der von Philipp ent
sandte hessisme Prediger Corvinus 1538 bestimmenden Ein.6ull auf die Neu
ordnung der kirchlimen Verhaltnisse nahm. Wo das reformatorisme Bekennt
nis, sei es aus religiosen Griinden, sei es wegen der von der Reformation 
ausgelosten politisch-sozialen Nebenwirkungen, von dem Einsmreiten des 
Landesherm oder des Kaisers, bedroht war, wie in Lippstadt oder Minden, 
fungierte der Landgraf als Vermittler. 

Arn bekanntesten ist Philipps Ein.6ullnahme auf die Refonnation in MUn
ster, seine anfanglich erfolgreidte Vennittlung zwismen dem Bischof und der 
stadt, seine frumtIosen Versume, das Abgleiten der stadt in den tauferismen 
Radikalismus zu verhiiten, seine Teilnahme an der Bekampfung der Wieder
tauferherrschaft und sdilieBlich sein wiederum vergeblimes BemUhen zu ver
hindem, daB der Fall MUnsters zu einer Niederlage fUr die Same des Pro
testantismus iiberhaupt wurde 16. 

Erst die lebendige Vereinigung von reformatorischem Elan und hessismer 
Territorialpolitik, wie sie sich seit der Mitre der 20er Jahre !in der Person 
des Landgrafen vollzog, gab also dem hessismen EinBull im Nordwesten 
wahrend dieser Jahrzehnte sein spezifismes Geprage. Beides ging ineinander 
liber und beforderte sim oft gegenseitig. Erst in dieser Verbindung wurde 
auch der hessisme EinHuB aus einer raurnlich genauer zu umgrenzenden Er
scheinung zu einer dynamism Uber den gesamten Nordwesten ausstrahlenden 
geistig-politismen Kraft von ungleim groBerer Breiten- und Tiefenwirkung 

14 REGUlA WOLF: Der EinfluB des Landgrafen PhiUpp d. GroSmUtigen von Hessen 
auf die EinfUhrung der Reformation in westfalismen Grafsmaften (Diss. Miin. 
ster 1959) ~ Jahrb. d. Vereins f. Westflil . Kirchengesch. 51152 (1958/ 59) 27-149. 

IS Hierzu vomehmlich: FR. K1APF: Landgraf Philipp d. GroSmiitige von Hessen und 
die Religlonsklimpfe im Bistum Miinster 1532-36 (MS Diss. Marbu.rg 1951) ........ 
Zur allgemeinen Orientierung vgl. femer R. STUPPERICH: Das MUnsterer Taufer
turn (MUnster 1958) sowie neuestens K. H. KUlCHHOFF : Die Tliufer im SUEt MUn
ster. Vecbreitung und Bekampfung des Tliufertums zur Zeit des FUrstbismofs 
Franz von W.ldeck (MS Di ... MUnster 1960). 
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als sie die Lehensbeziehungen zou einzelnen Territorialherren je hatten hahen 
konnen. 'Oberall, wo er hier roit Schwierigkeiten zu kamp£en natte, vermutete 
insbesondere der Kaiser den I andgrafen im Hintergrund. Selbst auf LUttim 
und Luxemburg smrieh man ihm in Briissel Absimten zu 11. 

Aber wir dUrfen doch bei einer so summarismen Kennzeicnnung der RoUe 
des Landsrafen in dieser Zeit mmt stehen bleiben. Dank vor allem den sorg· 
faJtigen Detailuntersuchungen der bereits genannten Miinsterer Dissertation 
cSind wir in der Lage, die Wege und Formen, in denen sicn del politisch. 
religiose EinHuB Hessens in unserem Raum waruend del Reformationsjahrw 
zehnte geltend machte, genauer zu Ubersduuen. Eines del Hauptergebnisse 
der Arbeit van REGULA WOLF ist, daB die hessisme Einwirkung in Glaubens
dingen, auBer wenn sie formlidt erbeten wurde, weitgehend in den terri
torialpolitisch bereits geebneten Bahnen wirksam wurde. Und aum ruer war 
das iiberwiegend nur dann und nur insoweit der Fall, als dafiir bereits von 
vornherein konkretere Ansatzpunkte bestanden und die betreffenden Lehens· 
trager eine gewisse Aufgeschlossenheit fUr eine hessische Initiative dieser Art 
erwarten lieBen. Wo beides, wie in der Grafsmaft Smaurnburg, fehlte, hat 
auch der Landgraf meist keinen Versuch unternommen, den Protestantismus 
voranzutreihen. 

A11erdings waren hier die Grenzen flieBend und gab es wimtige Ausnah· 
men. 50 hat Philipp in Lippe aIs Schirmherr des Landes und oberster Vor. 
mund der nom unmiindigen Sohne nam Graf Simons Toe! aum aus aUge. 
meinpolitischen Erwagungen, namlich zur Sicherung dieser fiir ihn strategisch 
wimtigen Briic:ke zu den mederdeutsmen Gliedern des Smmalkaldismen Bun. 
des, die Reformation ebenso beharrlich wie planmaBig vorangetrieben und 
mmt geruht, bis sie voll durmgefiihrt war. Es ist simer, daB hier sein Han· 
deln ebensosehr von gesamtschmalkaldism.politismen wie von unmitlelbaren 
Glaubensinteressen bestimmt wurde. Unterstiitzte er gleichzeitig i01 KonBikt 
zwismen dem Bismof von MUnster und den Grafen von OIdenburg (Uber den 
gleich nom ein Wort zu sagen sein wird) wiederu01 aus allgernein politisdten 
Erwiigungen doch urngekehrt mit groBer Energie den katholismen Bismof 
gegen die glaubensverwandten Fiirsten! 

Die territorialen Gegebenheiten scnrieben dabei Philipps protestantismer 
Wirksamkeit bestimmte Bahnen vor und setzten ihr aum gewisse Grenzen. 
Doch bleibt bestehen, daB die hessisme EinIIuBnahme im Nordwesten durm 
die dreifame Verbindung bzw. das Neheneinander von reformatorischen, all
,gemein-sdunalkaldischen und hessisch-territorialen Antrieben nunmehr eine 
sprunghafte Steigerung erfuhr. Neu erschlossen wurden fiir den hessischen 
Einf1uB vor allem das ganze Unterwesergebiet und die westlim angrenzende 
friesische Kiistenzone einerseits, das geistliche Herzstuck Westfalens mit den 
drei Bistiimern Munster, Osnabriick und Minden andererseits. Fiir das neue 
Verhaltnis zur Unterweser entscheidend wurde des Landgrafen enge, zugleich 
religiose und politisme Verbindung rnit der Stadt Bremen; Smrittmamer fUr 

16 In der Korrespondenz des Landgrafen ist davon wiederholt die Rede, vgl. etwa 
fUr LUUich PA Ill, Nr. 2989 und IV, Nr. 1376 und fUr Luxemburg IV, Nr. 2349. 
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den hessismen EinBuJl in Friesland wurde wohl abermals eine Rietberger 
Heirat: die Ehe des Grafen Iohann van Rietberg mit der zukiinftigen Erbin 
des Harlingt!rlandes, Anna von Esens, der Smwester ·des unruhigen Balthasar 
von Esens, durch die Hessen als Rietbergismer Oberlehnsherr in Balthasars 
unaufhorliche Auseinandersetzungen mit dem ostfriesisenen Grafenhaus, mit 
Oldenburg sowie mit der Stadt Bremen hineingezogen wurde. Da sie alle 
Protestanten waren, wurde er aIs schmalkaldisches Bundeshaupt und daneben 
dank seinem guten poUtismen Kontakt mit Balthasars Oberlehnsherm Karl 
von Geldem zum gegebenen Vermittler 17. 

Wohl nom wichtiger aber wurde, daB in denselben Jahren, in denen sich 
der Landgraf immer eindeutiger zu einem der maBgebenden politischen Fiihrer 
des Protestantismus entwickelte, 1530 zunamst das Bistum Minden und 1532 
auch Miinster und Osnabriick mit Franz von Waldeck an einen Angehorigen 
des dem Landgrafen eng verbundenen Waldeoosmen Hauses gelangten. Des 
Bismofs Bruder, PhiUpp 111., war nim! nur des Landgrafen Taufpate, sondem 
zugleich derjenige unter den nordwestdeutsdten Fiirsten, der sim als erster 
der Reformation zuwandte, sogar nom etwas friiher als Landgraf Philipp. 
Aum Franz von Waldeck stand trotz seiner lange gezeigten Zuriickhaltung 
von vornherein der Saene der Reformation nient unempfanglidt gegeniiber. 
Vor allem aber war er - anfangs freilich mit gewissen Smwankungen, iiber 
die gleim nom ein Wort zu sagen sein wird - bereit, die allgemeine Politik 
in seinen Stiftern eng mit derjenigen Hessens zu kooroinieren. Sogleim im 
Oktober 1532 smlog er mit dem Landgrafen ein Smutz- und Trutzbiindnis, 
das bis zurn Smmalkaldismen Krieg die Grundlage fiir die beiderseitigen 
Beziehungen geblieben ist. Von dem engen Verhaltnis zwisenen den beiden 
Fiirsten, das im Laufe der Jahre zu einer wamsenden inneren Abhangigkeit 
des Bismofs vom Landgrafen fiihrte, zeugt der bis in den Anfang des Iahres 
1547 hinein fortgesetzte rege Briefwechsel zwismen beiden 18. 

Die sprunghafte Steigerung des hessischen Einflusses wahrend dieser Jahre 
hatte nun allerdings aum ihre Kehrseite. Augerst belastend war fUr Philipp 
smon die Notwendigkeit, standig zwismen den verschiedensten widerstrcl
tenden Interessen der eigenen Verbiindeten und Glaubensverwandten in dem 
so vielfach aufgespaltenen Nordwestraum ausgleic:hen und vermitteln zu miis" 
sen. Wir kennen aus der im landgraflic:hen ArdUv gesammelten Korrespon. 

17 Beziehungen des Landgrafcn zu Bremen: M. RICHTER: Bremen im Schmalkal. 
dischen Bund 1537-1540 (Diss. Marburg 1914) sowie H. LUCK!: Bremen im 
Schmalkaldischen Bund 1540-1547 = Veroffentl. a. d. StA Bremen, H. 23 (1955). 
- Beziehungen des Landgrafen zu Balthasar von Esens: PA IV, 5.288, Sti<hwort 
,.Esens" sowie RICHTER a. a. O. - Vgl. auch R. REIMERS: Esens als Mittelpunkt 
des Harlingerlandes (1924). 

18 Umfassendes Material liber diese Beziehungen enthalt die Korrespondenz des 
Landgrafen, vg!. die Nach.weise in PA IV,S. 467, 5tich.wort ,.MUnster'" sowie die 
Anm. 15 genannten Dissertationen von FR. KRAPF U. K. H. KIRCHHOFF passim. 
Noch immer brauchbar femer F. FISCHER: Die Reformationsversuch.e des Flirst
bischofs Franz von Waldedc in MUnster ~ Beitrage flir die Geschichte Nieder
sachsens u, Westfalens I, 6 (1906). 

• 
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denz die Vielzahl der territorialen Gegensatze, mit denen sim Philipp als 
ehrlidter Makler in diesen Jahren Sliindig herurnzusdtlagen halle: die Zwistig. 
keiten der Tecklenburger, der Rietberger ,und andeter Territorialherren unteea 
einander, ihren ewigen Streit roit den ge.istlichen Stiftern, voran MUnster 
und Osnabriick, die Problematik ihrer Lehensbindungen zu anderen Terri. 
lorialfiirslen, den Zwisl der Sliidle mil ihren Landesherren oder Kapileln in 
nicitt endenwollender Kette - es wird hier wohl Philipp immer emeut zum 
BewuBtsein gekonunen sein, welche Sduanken die heillose territoriale Auf
splitterung DeutsdtLands und rumt zuletzt des Nordwestens einer Vereini
gung wie dem Sdtmalkaldisdten Bund im Ernslfall von vornherein selzle. 

Nodt groBer war freilldt die Belaslung, die sidt dadurdt ergab, daB es zu 
von Jabr zu Jahr smiirferen Spannungen mit den aktivsten Verfechtern des 
alten Glaubens im Nordwesten kam: dern Kaiser und in seiner Gefolgschaft 
vcr allem den Braunsmweiger Herzogen. In wenigen Jabren verwandelte 
sidt das einsl so freundsdtafllldte Verhiiltnis zu Braunsdtweig.Wolfenbiit!el 
in bittere Feindsdtafl und Iralen sidt Philipp und Heinridt d . JUngere als die 
Exponenten zweier einander immer scharfer befehdender BlOtke gegenUber. 
Ein letzler personlidter Appell, mil dem sidt Philipp 1535 an den Braun. 
sdtweiger J ugendgefiihrlen wandle - "Ueber Heinz, ich bit dich ... Auf den 
Kaiser bist du nicht getauft, ... was helff es dich, wenn WiT unser leben lang 
guts genug haben und einen gnedigen keyser und wan wi, sterben, das wir 
dann zum teuffel faren; gIaub nur Christo und seinen propheten und 
aposteln" 18, so smrieb der Landgraf damals an Heinrim - verhallte wirkungs-
105. Wahrsdteinlidt, weil Heinridt d. JUngere rellgios gar nidtl sliirker an. 
sprembar war und in der Verbindung mit den Habsburgern seine hochge
steckten territorialen Ziele am sichersten erreichen zu konnen glaubte. Vielleicht 
wiiren daher Philipp und Heinridt d. JUngere auf die Dauer audt ohne die Iren. 
nende Wirkung des konfessionellen Moments in Konflikt geraten, aber jeden
falls wirkte dieses nun sehr verscharfend. 

Und Philipps Verhiillnis zum Kaiser selber und dessen niederliindisdten 
Erblanden7 Idt iibergehe hier die aus der Reidts. und Reforrnalionsgesdtidtle 
zur Geniige bekannlen allgemeinen Zusammenhiinge dieser Jahre und hebe 
wieder nur den speziSsdt landesgesdtidtllidten Aspekl heraus. Audt auf der 
landsdtafllidten Ebene kam in das Verhiillnis Hessen.Burgund zu eben dieser 
Zeit eine ganz neue Spannung, die Uber den allgemeinen konfessionellen 
Antagonismus der Jahre hinausging und diesen sogar zum Teil in den Hin
lergrund driingle. Das war der Fall durdt die in den Jahren 1527/28 erfolgle 
Einverleibung des Stifles Ulredtl in die kaiserlidten Erblande. Dieser Schrill, 
zu dem sich der Kaiser im Verfolg seiner immer erbiUerteren Auseinander
setzungen roit Geldem genotigt glaubte, wirkte auf samtliche westdeutsmen 
und norddeutsdten Reirnsstande im horns ten Grade alarmierend. AlIes nie 
ganz gesrnwundene Milstrauen gegen das dem Reime entwachsene Haus 
Habsburg.Burgund und seine Absidtlen im Reidt wurde dadurdt wieder zu 

• 

19 Zitiert nacn Fit. KltAPF (Anm. 15) 212 f. 
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heller Flamme entfamt. Altglaubige wie neuglaubige Stande ohne Unter. 
scltied befUrmteten weitere Obergri£fe und Entfremdungen im Reim, wahrend 
andererseits ein geldbedUrftiger niederdeutsmer Kirmen£Urst wie Erzbismof 
Christoph von Bremen dadurm veranlaBt wurde, sim geradewegs an des 
Kaisers Smwester Maria von Ungam als die Statthalterin der Niederlande 
zu wenden, urn dem Kaiser die Temporalitat, d. h. die weltlime Herrsmaft, 
aum seines Bremer Erzstiftes anzubieten. Karl V. hat damals nam eingehenden 
Beratungen mit Granvella den Bfer seiner Smwester gezugelt und das Aner. 
·bieten des Bremer Erzbismofs abgelehnt, aber nom lange Jahre blieben die 
deutsmen Fursten von der Gefahrlimkeit der kaiser limen Absimten uberzeugt. 
Aum die Kampfe urn das von der Tauferherrsmaft zu befreiende Milnster 
wurden dadurm namhaltig beeinllullt, und es HUlt sim nimt leugnen, daB es 
auf kaiserlimer Seite darnals in der Tat Krafte gab, die sim mit Annexions· 
gedanken gegenuber Milnster trugen ". Aum Landgraf Philipp war von tief. 
stem MiBtrauen gegen den Kaiser erfilllt und sah nidtt nur seine Positionen 
in Nordwestdeutsmland, sondem die Simerheit Hessens selber durm ihn 
bedroht". Die standige Zuspitzung des hessismen Verhliltnisses zu Heinrim 
von Braunsmweig.Wol£enbuttel gab den dunklen Hintergrund. Nimt nur die 
Existenz des Protestantismus in Nordwestdeutsdtland schien auf dem Spiel. 
zu stehen, sondern das gesamte Uberkommene GefUge des Reiches in diesen 
Gebieten. 

Auch von daher mull man die inuner weitergreifenden politischen Gegen. 
aktionen verstehen, die Philipp in diesen Jahren gegen den Kaiser ins Werk 
setzte. Des Landgrafen BemUhungen zur SmaHung eines umfassenden 
Abwehrringes gegen elwaige habsburgische ObergriHe im Reich waren ohn. 
Zweifel nicht landschaftlich begrenzt, sondern allgemeiner Natur. Sie filhrten 
aber im Ergebnis nidttsdestoweniger dazu, daB der deutsdte Nordwesten als 
die direkt zwischen Hessen und den burgundischen Erblanden gelegene 
Zwisc:henzone mit in den Vordergrund der politischen Sorgen und Ober
legungen des Landgrafen riickte. Die Worte, die dieser zu einem etwas 
spateren Zeitpunkt, als sim der Sc:hmalkaldische Krieg bereits vorbereitete, 
an Martin Bucer smrieb: H Verlieren wir Munster und Ossenbrudc, so darnach 

20 Im gedenke auf das damalige burgundische Verhiltnis zu MUnster an anderer 
Stelle nalter einzugehen. Hinweise dafilr bieten bislang R. STUPPDICH (Anm. 15) 
21 E., FR. !(up, 132, 135 If., 155 E. und K. H. KIKCHHOH 240 If. 

21 Der Versum des kaiserlimen Statthalters von Friesland und Overijssel, Jorg 
Schenk v. Tautenburg, das tecklenburgisd1e Lingen an Burgund zu bringen (1528, 
vgl. PA 2929) und die von den Herrinnen von lever im Kampf urn die Erhaltung 
mrer Selbstandigkeit gegentiber den ostfriesismen Circsenas erhetene Ausdeh. 
nung der kaisedhhen Lehnshoheit auf das Land lever (1532), worllber die von 
GROSS u. LACROIX hearheiteten Urkunden und AktenstU.xe des Reichsarmivs 
Wien ZUI reimsrechtlimen StelIung des Burgundismen Kreises I (1944) Nr. 240 
samt den dort gegebenen Verweisen sowie P. l. Bt-OK: Verslag aangaande en 
onderzoek in Duitsland en Oosterijk belangrijk voor de gesmiedenis van Nedef'll 
land 1888 (1889) 10 fE. zu vergleimen sind, waren weitere Momente der Be
unruhigung. 
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whe mir und darnach andern stenden Jl
!!, geben Empfindungen wieder, mit 

denen er seit der Einziehung des Utrechter Stifts durch Karl V. die Entwick
lung der Dinge im Norowesten verfolgte. Diese BefUrchtungen veranlaJlten 
ihn zu argwohnischer Oberwachung jeder kaiserlichen Werbung oder Trup
penbewegung in diesen Gebieten und zu standiger Beobachtung der Tatigkeit 
del dortigen kaiserlichen Emissare oder Vertreteri sie zum guten Teil bes 
·griinden aum Philipps intensiven Briefwechsel nimt nur mit Franz van 
Waldeck und del Stadt Bremen, sondern auch mit einem zwar rigoros alt .. 
giaubigen, aber nom weit kompromiBloser antihabsburgischen Fiirsten wie 
Karl von Geldern. Seit dem Jahre 1530 stand Philipp mit ihm in BUndnis. 
verhandlungen, 1532 lieB er fun formlich auffordern, dem Vertrag von 
Scheyern mit Bayern beizutreten, 1534 beriet er gemeinsam mit Kurtrier liber 
die Moglichkeiten, Gelderns drohender Aufsaugung durch Burgund zu be
gegnen. Karl von Geldern hingegen war del wamsame Warner var allen 
wirklichen oder vermeintlichen von Burgund drohenden Gefahren. Von ihm 
kam z. B. 1533 die Alarmnachricht, daB Bischof Franz mit Maria von Ungarn 
wegen del Obergabe seines Stiftes an den Kaiser in Verhandlung stehe u . 

Ober die damaligen Verhandlungen des MUnsterer Bischofs mit Konigin 
Maria und die von burgundischer Seite wirklich verfolgten Ziele sind die 
Angaben in der historischen Literatur meist wenig befriedigend. Es geht 
natiirlich nicht an, Herzog Karls Informationen und Landgraf Philipps Be
fUrchtungen einIach fUr bare Mtinze zu nehmen. Franz von Waldeck und 
spater auch Maria von Ungarn haben gegeniiber dem Landgrafen das Vor
liegen von burgundischen Annexionsabsichten entsmieden bestritten. Dom 
ergibt sich aus Marias Briefwechsel mit dem Kaiser wahrend der betreffenden 
Monate, daB sie immerrun eine sehr enge Allianz mit MUnster als I,fort 
utille et convenable pour vos pays et subjects de par decal! betrachtet hatte. 
"En certe consideration et aussi pour eviter que autre alliance ne se faisse 
qui soit prejudiciable a Votre Majeste, vosdits pays et subjects", - so fligte 
&ie wohl unter Anspielung auf des Landgrafen ein Jahr zuvor geschlossenes 
Blindnis mit Bischof Franz von Waldeck hinzu. Erst Karls Bedenken haben sie 
veranlaBt, die von ihr bereits vorbereiteten Schritte zuriickzustellen 24. 

Landgraf Philipps S~rge vor einer Oberschattung MUnsters durch Burgund 
war also nicht unbegrUndet. Denn ob sich hier nicht der Anfang eines bur
gundischen Protektorats liber MUnster anbahnte, an dessen Ende ein ahnliches 
Schicksal wie bei Utrecht stand, lieS sich in der Tat fragen. Zum mindesten 
waren die Verhandlungen, wie cler von uns zitierte zweite Satz aus Marias 
Schreiben zeigt, ein direkter Gegenschlag gegen die bischofliche Verbindung 
mit Landgraf Philipp, von der die Konigin fiirchten mochte, daB sie auch auf 
Karl von Geldem ausgedehnt werden konnte. Und hatte der Landgraf gewuBt, 
daB genau in dem gleimen Moment, in dem Bismof Franz in Briissel verhan-

22 M . L'ENz: Briefwemsel 11, Nr. 207, Srnreiben vom 27. Marz 1545. 
23 Die Einzelheiten in: PA 11, Nr. 1905 und IV, S. 311, Stidtwort .. Geldem"; dazu 

FR. KRAPF (Anm. 15) n f. und K. H. KIRCHHOFF (Anm. 15). 
24 Haus·, Hof. u, Staatsarm.iv Wien A.z.. PA 29. 
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delte, dort auch der Abgesandte des Erzbischofs von Bremen angekommen 
war, der Karl V. eben damals die TemporalWit seines Erzstiftes anbieten 
soHte, so haUe seine S~rge nexn viel greBer sein miissen. Nur Granvellas 
und des Kaisers weise MaJSigung verhliteten vielleicht, daB damals der Nord
westen mit in den Mittelpunkt des politischen Kampfes in Deutschland rlickte. 

Zu einer Zeit emeuter politischer Hochspannung im Nordwesten wurden 
die Jahre 1537/38. Wiederurn ging es urn die Zukunft der Bistlimer. Auf dem 
Landtag des Bremer Stifts vom Mai 1537 verklindete Erzbischof Christoph 
ein kaiserliches Mandat, durch das das erkHirte Haupt der altglaubigen Partei 
in Niederdeutschland, Christophs Bruder Herzog Heinrich von Braunschweig
WolfenbiiUel, zum "Konservator, Protektor und Exekutor" der Stifter Bremen 
und Verden eingesetzt wurde!5. Das Mandat stieS zwar sofort auf den Wider
spruch der Stiftsstiinde, doch angesichts der gefahrlichen Rlistungen Herzog 
Heinrichs war allein dadurch die Gefahr nicht zu bannen. 

Im Mai 1538 schloB sich daran die Bekriegung des Mlinsterer Stifts durch 
die vier Oldenburgischen Grafen, die - obwohl sie zum Teil iiberzeugte 
Protestanten waren und ihr Land eben darnals Jahre hindurch den Resten 
des in Miinster zerschlagenen Taufertums aIs ZuHucht diente - nam wie vor 
vielfaltige Beziehungen zu Habsburg.Burgund unterhielten; noch 1537 hatte 
Graf Anton im Kampf gegen Geldem dem Kaiser aktive Mithilfe geleistet. 
Auch hier tauchte hinter dem unmittelbaren Streitobjekt, der Grafschaft 
Deimenhorst, die Frage nach dem Schicksal der von Franz von Waldedc 
geleiteten Stifte liberhaupt und dem Schicksal des weiteren Nordwestens auf. 
,Solten die drey stifter Munster, Osnabrudc und Mynden in die hende 
kumen, wie man es furhat, so folgen die beiden stifter Bremen und Verden 
aucn. Das landt zu Gelre musz dan wall, es wurde auch ein freier eingangk 
in Holstein", smrieb ein Bisdl.Of Franz nahestehender Flirst in diesen Tagen u. 

Flir wie gefahrlich auch bndgraf Philipp die Lage ansah, zeigt die Tatsache, 
daB er nimt nur selber dem Biscnof safort militarism beisprang, sondern 
aum die Rheinisme Einung zur Hilfeleistung an Munster aufrief, "dweil sich 
nun auch ander leute zu ime (namlich dem Grafen von Oldenburg) schlagen 
mochten, vielleicht die Stifft dem heiligen Reich zu entziehen' ". Wieder also 
die Sorge vor Burgund und dem Kaiser, abwahl Maria van Ungarn in ihrer 
Eigenschaft al. Stellvertreterin Karl. fUr die Erhaltung des Friedens eintrat 
und am 19. Juni ein kaiserliche. Mandat gegen die OIdenburger Grafen 
erging. 50 erklart sich auch die anscheinende Inkonsequenz, daB Philipp hier 
Seite an Seite mit dem katholischen Bischof den Karnpf gegen das protestan
tische Oldenburger Grafenhaus aufnahm: Philipp waren die traditionellen 
Beziehungen, die diese Flirsten zu Burgund unterhielten, natiirlich nimt unbe
kannt. Das burgundische Schutzblindnis von 1515 hatte durch seine Umwand· 
lung in ein LehnsverhaItnis zurn Reich im Jahre 1531 an Bedeutung nicht ver
Ioren. Noch im November .1537 hatte Philipp Kurflirst Johann Friedrich das 

2S PA 11, Nr. 1711. 
26 Old.nb. UB Ill, Nr. 640. 
27 PA i, Nr. 492, dazu F. FISCH'" (Anm. 18) 28. 
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• 
Geriimt mitgeteilt. daB sim die Grafen von Oldenburg gleim denen von 
Ostfriesland "aucn ans hauss von Burgundien ergeben haben sollenN

• Wie 
Philipp in dem Widerstreit zwismen gefiihlsmaBiger protestantismer Soli
daritat und hoherer politismer Einsimt mit politismem Instinkt entschied, 
zeigte seine Antwort auf die Einwande Kurfiirst Johann Friedrims vom 1. Juni 
1538. Man miisse den Bismof unterstiitzen, " ... ob wol nidtt haft"u"g 
were, wie e. I. beklaget, dall damit dem Evangelio viI gedynet momte werden, 
sandern es muflte in deT meynung gesdteen, als auch die meynung alwege 
bey uns gewesen ist, das nient eyner an den ort kerne, deT dem Evangelio . .. 
smadlim were . . . , obgleim der Bismoff oder das capittel so undangkbar 
weren, das sie es nicht erkennten, so dunkt uns dach, wurd auch noch ein 
ziemlicher koste nicht vergeblich sein ... dan hiitten die andern Frisland, 4as 
Stift und Oldenburg zu ihrem besten, dan solte Monster herunder bramt und 
Kleve iiberzogen werden, und hatten dan denselbigen Stifft, Frieslandt, Olden
burg und die herrsmaften all zu ire" besten, were es unsers bedengkens ein 
remtes werk, geldersmen handel zu ratten, aum andem nampam nimt wol 
gelegen". Philipp sah in der Oldenburger Same also eine gefahrlimere Neu
auflage der friiheren burgundismen Absimten auf MUnster mit dem Endziel: 
wo •• auch andere mher stende auJlerhalben deT religion zu "Oerdrucken und 
aufzufressen, und also dardurch groper und mechtiger zu werden und aine 
aigene monarmie anzurimten ... " (so Kurfiirst Joh. Friedrich wohl in Wie
dergabe hessismer Gedankengange an den preuBismen Kanzler Joh. v. 
Kreitzen) '8. 

In einer solmen unheildrohenden Situation konnte der klarbli<kende Land
graf (- dieses Epitheton BRANDIS fiir Landgraf Philipp momte im iibemeh
men -) U sehr wohl zu der Uberzeugung kommen, daB etwas gesmehen 
miisse, urn den in Nordwestdeutschland sim zusammenballenden Gefahren 
auf neue Weise zu begegnen. 50 reifte vielleimt sein EntsmluB, wahrend 
er auBerlim nom die bisherigen Wege der Biindnispolitik gegen den Kaiser 
weiterging, den Versum zu madten, zu einem modus vivendi mit den Habs
burgern zu kommen. Die ersten tastenden Smritte in dieser Rimtung reimen 
bis unmittelbar in die Monate nam der Rii<kfiihrung Herzog Ulrims von 
Wiirttemberg zurii<k. jetzt aber traten sie mit dem Besum des luxemburgischen 
Sekretars Naves am landgraflimen Hof, dem sich weitere Fiihlungnahmen von 
beiden Seiten ansdtlossen, in ein neues Stadium. 

Die damit einsetzende groge Smwenkung der landgraflichen Politik wird 
bekanntlim in der a1lgemeinen Forsmung gem in Verbindung gebracht mit 
Philipps Doppelehe und der reimsremtlich schwierigen Lage, in die er durch 
sie geraten war. Als Erklarung fiir die politisme Neuorientierung selbst 
kommt si. jedom schon aus zeitlimen Griinden keinesfalls in Betramt. Denn 
wahrend die Verhandlungen iiber die Doppelehe erst im Herbst 1539 in ein 

28 Das kaiserliche Mandat in der Delmenhorster Same vgI. in Oldenb. UB Ill, 
Nr. 647; den Wildeshausener Vertrag ebda. Nr. 664. Zum Ganzen femer 
F. FISCHU 29 ff. sowie R. WOLF (Anm. 14) 126 ff. Dort auch die Zitate im Text. 

29 Vgl. K. BRAND!: Kaiser Karl V., Bd. 1 '(1938) 259. 
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akutes Stadium ttaten a., fallen Philipps die Wende seiner Politik herauf
fiihrende Gesprame mit Briissel und seinem Abgesandten Naves smon in 
das Jahr 153831 . So drangt sim, wie im schon andeutete, die Frage auf, ob es 
rudtt vielmehr die S~rge iiber die allgemeine Zuspitzung der Dinge insbe
sondere in Nord- und Nordwestdeutsdtland war, die in Philipp den EntsdtluB 
reifen lieS, den Versuch zu madten, in diesen spannungsgeladenen Gebieten 
erne fiir beide Seiten tragbare Anderung herbeizufiihren, indem er sim mit 
den Habsburgem iiher die Abgrenzung bestimmter Interessenspharen ver
standigte. 

Die Situation war dafiir 1538 insofem giinstig, als eben damals die Frage 
der geldrisdten Erbfolge durdt den Tod Karls von Geldem akut geworden 
war. Wenn irgendwann, 50 muBte man jetzt habsburgisdterseits fiir eine 
Oberpriifung des Verhaltnisses zu Philipp empfanglidt sein. Man hat uns 
neuerdings zwar Karl V. als den ganz von der sakral verstandenen Kaiseridee 
erfiillten nletzten Kaiser des Mittelalters" geschildert, der seinen Standort 
entsdtlossen iiber der Ebene der weltlidten Reidte gewahlt hatte". Aber daB 
ihm, von seinen stark dynastisdten Gefiihlen abgesehen, die weltlidten 
Interessen seiner Staaten urn nichts weniger wichtig waren, zeigen wie vielleicht 
kein anderer Absdtnitt in Karls spaterem Leben die fiinf Jahre zwisdten dem 
Tode Karls vcn Geldem und der kriegerisdten Losung der geldrisdten Erb
folgefrage durdt den Kaiser im J ahre 1543. In diesen J ahren bestimmte Karl V. 
Riicksicht auf sein unverbriichliches Ziet Geldern seinen Erblanden einzuver
leiben, in immer sHirkerem MaBe seine deutsdte Gesamtpolitik. Hier spram 
.aus dem Kaiser der tief im dynasNschen Denken verwurzelte BurgundersproB, 
·aber zugleidt audt der Herr der ruederlandisdten Erblande, der wuBte, wie 
lebenswichtig Geldern fUr die Sicherung seines gesamten niederlandischen 
Besitzes war. Vonig im Mittelpunkt anen Denkens und Tradttens stand dieses 
Ziel, wie sdton BRANDI herausgearbeitet hat, bei des Kaisers Schwester Maria 
von Ungam, durch deren Hand wahrend des Kaisers Abwesenheit in den 
Mittelmeerlandem die Faden der deutsdten Politik zum groBen Teile liefem ". 
Landgraf Philipp setzte also den Hebel zu einer Anderung der ihm unmittel
bar bedrohlidt ersdteinenden Lage im Nordwesten an der redtten Stene an, 
wenn er sidt entsdtloB, den kaiserlidten Erbansprudt auf Geldem zu unter
stiitzen. 

Das bedingte Ereilidt ein ZuriickstoBen Kleve-Jiilidts, wo sidt der junge 
Herzog Wilhelm gerade damals dem Protestantismus zuwandte und AnsdtluB 
beim Sdtmalkaldisdten Bunde sudtte - an sidt eine Wendung, die auf die 
Dauer hatte zur Folge haben konnen, daB der gesamte Nordwesten einsdtlieB-

30 Vgl. die Namweise in PA I, Nr. 2-8, IS, 27-29 sowle IV, S. 539, Stichwort 
.Saale, Margarete v. d.· 

31 Vgl. die Namweise in PA IV, S. 473, Stichwort "Naves·. Dazu K. BRANDY I 351 £E. 
32 P. RAssow: Karl V. Der letzte Kaiser des Mittelalters (G6ttingen 1957) und sein 

Beltrag fiber Karl V. fm Erganzungsband [V (1959)] der von H. HEIMPEL, TH. 
HEUss U. B. REIFFENBERC herausgegebenen Neuausgabe der "Gto8en Deutschen". 

33 K. BRANDI I 405 f. sowie mein Utrechter Vortrag (Anm. 1) 31 J[. 
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lich des Niederrheins dem Protestantismus anheimfiel. Es war also fUr Philipps 
bisher so betont protestantism ausgerimtet gewesene Politik ein auBerordent. 
lich schwerer Verzicht, zu dem er sich mit der Aufgahe des klevismen An: 
spruchs enlschloR. Auf der anderen Seile darf man aber Phillpps Schritt auch 
nidtt einfach a15 eine Preisgabe der Same des Protestantismus bezeidmen. 
Denn man darf nichl iibersehen, daB Philipp das, was er im Falle Geldems 
dem Kaiser und damit dem Katholizismus konzedierte, weiter im Nordosten 
seines niederdeutsmen Interessenraumes fUr den Protestantismus gewann, 
indem dieser, durch sein neues Verhaltnis zu Burgund im Riicken gedeckt, 
freie Hand gegeniiber Herzog Heinrim ven Braunschweig erhielt. Denn ohne 
das kaiserliche Gewahrenlassen hlitten "die evangelisdten Stande Heinrich 
1542 gewiB rumt aus seinem Lande vertreiben und damit einen zen~ralen 
Teil des deutsmen Nordens fUr den Protestantismus simern konnen. Philipp 
handeIte in diesem Falle nicht nur in vollem Ei'nvernehmen mit Bismof Franz, 
1§ondern befreite zugleim den gesamten norddeutschen Protestantismus von 
einem Alpdruck, von dessen GroSe wir uns heute meist keine geniigende 
Vorstellung mehr mamen. Ob dieser Erfolg fUr die Refonnation den entscnei
denden Verlust aufzuwiegen vermochte, der dieser durch die Preisgabe des 
Protestantismus am Niederrhein und im westlichen Nordwestdeutscnland er .. 
wudts, ist eine Frage, die sich der Historiker namtraglim stellen mag. Philipp 
dUrfte sie nom anders beantwortet haben 1315 manme gegenwartigen Historiker 
das zu tun geneigt sind. 

Iedenfalls war es nichl nur das schlechle personliche Gewissen, das Philipp 
in den Jahren seit 1538 in dieser Same liU seiner Politik der Annaherung an 
Habsburg.Burgund bewogen hat. Der durch seine Doppelehe aufgewirbelle 
Staub und die mit den Jahren zunehmende EinbuSe an innerer Spannkraft 
beim Landgrafen waren zwar gewilS von Bedeutung fUr Philipps Politik. Sie 
waren es jedom nimt schon fUr das <urspriinglime Einsmlagen des neuen 
Weges, sondem ersl fiir das spalere Feslhallen an ihm. Auch dall Philipp 
zeitweise hoffte, gerade auf diese Weise der Same des politischen Ausgleidts 
und der religiosen Befriedigung im Reich zu dienen, wird nicht ger.ing zu 
veransmlagen sein. Fast smeint es, als habe sich der Landgraf dariiber hinaus 
auch geheime Hoffnungen gemachl, durch seine Politik der Annaherung an 
Habsburg der Reformation auch in den Niederlanden mehr den Weg ebnen 
zu konnen. In dieser Rimtung weist etwa sein hamst merkwiirdiger Brief. 
wechsel mil dem Oberkommandierenden der kaiserlichen Truppen in den 
Niederlanden, Florens von Egmont, Uber Glaubensfragen, ~n dem dieser 
offen seine Neigung fUr den Protestantismus zu erkennen gab 34. Es wird 
eine wimtige Aufgabe der zukUnftigen neuen Biographie des Landgrafen sein 
miissen, alle Momenle, die auf Philipps Verhallen zu den kaiserlichen Erb· 
landen vom Ende der <lreiJl[ger I ahre bis zum Schmalkaldischen Krieg von 
EinRulS gewesen sind, sorgsam gegeneinander abzuwagen. 

Tausche im mich rumt, so kam zu den bisher genannten nOm ein anderes 

34 PA Nr. 2348 f.: Briefwcchsel zwismen Philipp v. Hessen und Floris v. Egmont 
(1539), 

, 
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Moment hinzu, urn Philipp damals den Verzich.t auf eine Unterstiitzung 
Kleves in der geldrismen Frage zu erleidttern: ein spezifism hessismes 
territorialpolitismes Interesse. Im momte das zunlimst als Arbeitshypothese 
hier auBern, urn deren genaue Nach.priifung ich bitte. Mit Sich.erheit wird man 
sagen diirfen, daB das Verhaltnis zwischen Kleve und Hessen nie besonders 
herzlich gewesen war. Scbon im 15. Jahrhundert hatten sich beide Staaten in 
entgegengesetzten Lagern befunden, als Kleve seine Interessen in enger 
Anlehnung an Burgund wahrzunehmen suchte, Hessen aber als Exponent 
der Abwehr gegen Burgund auftrat. In den ersten Jahren Karls V. hatte Kleve 
die Erneuerung des Biindnisses mit Burgund die Verbindung mit Jiilim-Berg 
eingetragen. Seine konservative Haltung in alIen die Reformation betreffen
den Fragen war wohl ebenfalls durm die Notwendigkeit mitbedingt, sim mit 
Burgund fiir den Fall der geldrismen Erbsmaft zu stellen; Kleves und Hes
sens Zusammenwirken gegen die Miinsterer Ta.ufer war ein sehr auBerliches 
und voriibergehendes gewesen. AIs es Philipp darum ging, dem Protestantis
mus in Miinster wenigstens eine Existenzmoglich.keit zu erhalten, hatte Kleve 
mitgeholfen, diese Bemiihungen zum Scheitern zu bringen. Auch die Aus
breitung des klevismen Einflusses bis nam Ostwestfalen, der z. B. selbst in 
der Mindener Gesmimte der dreiBiger Jahre deutlim zutage trat", sah Philipp 
5imerlim mit gemismten Gefiihlen. Konnte ein solmer EinfluB dom, wenn 
er weiter anwuchs, einmal den hessischen Interessen in Ostwestfalen und 
-seinen Verhindungen roit Niederdeutsch.land gefahrlich werden. Und nun 
.sollte Philipp die Hand dazu reimen, Kleve zur unbestrittenen Vorrnamt im 
'ganzen Nordwesten zu machen? Es waren also m. E. nicht nur Prestigegriinde, 
sondern sehr wesentlime territorialpolitisme Riicksimten, die Philipp dazu 
veranlassen konnten, wenn schon Opfer fUr den Ausgleich mit Habsburg 
gehramt werden muBten, dann Kleve mit seinen Anspriichen auf Geldem 
zu opfern Je. 

Wie wenig Philipp in dJesen Jahren der Gedanke an territoriale Erwer
bungen in Westfalen grundsatzlich fern lag, zeigt wenig spater seine Reaktion 
auf Franz von Waldedcs ihm 1542 unterhreitete Plane, seine drei Stifter zu 
refonnieren, sie in Erbfiirstentiimer urnzuwandeln und durch Legalisierung 
seiner Kinder eine eigene Dynastie zu begriinden. Der Landgraf stimmte 
zwar dem Gedanken der Reforrnierung der Stifter zu und betrieb des Bismofs 
Autnahme ,in den Smmalkaldismen Bund, widerriet aber mit Namdruck der 
Umwandlung der Stifter i.n ein selbstandiges protestantismes Fiirstentum 
unter einem Hause Waldedc, urn dann zwei Jahre spater mit dem eigenen 
Plan einer erblimen Smutzherrsmaft oder besser nom eines forrnlimen hes
sischen Koadjutoriums fiir das Stift Miinster hervorzutreten. FUr dieses aber 
hrachte er einen seiner eigenen S5hne in Vorsmlag, obwohl beide damals nom 
Knaben waren: DaB Philipp sim hier von territorialpolitismen .Erwligungen 

35 Nahere bei M. KRlEG: Die EinfUhrung der Reformation in Minden -+ Jahrb. 
d. Vereins f. WestfaI . Kirdtengesdt. 43 (1950) 24 f. 

36 Ober den hessisdt-klevischen Antagonismus in der Milnsterer Frage vgl. die 
Dissertationen von fR. KRAPF und K. H. KIRCHHOFF (Anm. 15) passim. 
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Ieiten lieB, ergibt sim aus der Tatsadte, daB er im Falle ihrer Zustimmung zu 
einem hessischen Koadjutorium gegenUber dem Kapitel und der Rittersdtaft 
zu der fermlidten Zusicherung bereit war, sie son ten durch diesen Sduitt 
keineswegs der alten Kirche entfremdet werden. Oberstes Ziel Philipps war 
hier also ein territoriaIes, en!weder die aUmiihlime EinverIeibung des Stiftes 
Munster in die Landgrafsmaft Hessen oder die Begriindung einer Sekundo
genitur des hessismen Hauses 11. 

SoIange die geIdrisme Same noch unentsmieden war, gestaIteten sim 
Philipps Beziehungen zum Kaiser und namentlich zur statthalterlichen Regie
rung in Brussel, wie ich smon andeutete, bemerkenswert freundlich. Der 
Hohepunkt der gegenseitigen Annaherung wuroe erreicht, als Konigin Maria 
ihrem Bruder vorsmIug, den Landgrafen mit der militarismen Fuhrung des 
Krieges gegen KIeve zu betreuen. Soweit Philipp freilim gehoHt haben soIlte, 
durm seine neue Politik zu einer endgulHgen Bereini,5P;ung seines Verhalt
nisses mit dem Kaiser zu kommen und damit zugIeich der Anerkennung des 
ProtestanHsmus im Reiche zu dienen, erwies sich diese Hoffnung nam Karls 
Sieg in der geIdrismen Frage bald aIs foIgensmwere Tausmung. Wissen wir 
dom. dae gerade dieser Sieg in KarI den EntsmIue reifen lieS, die LOsung 
der GIaubensfrage im Reim ebenfaUs auf bewaHnetem Weg zu versumen ' •. 

Das Braunsmweiger Untemehmen der SmmaIkaIdener diente Karl V. nun 
aIs wiIlkommener Vorwand, urn gegen Yohann Friedrim und Philipp aIs die 
beiden Haupter des SmmaIkaIdismen Bundes militarism vorzugehen, ohne 
daB er sein eigentlimes Ziel, die Niederwerfung des ProtestanHsmus im Reich 
durm WaffengewaIt, zuzugeben braumte. Die vom Landgrafen seit 1538 ver
fol,5P;te Politik des Ausgleichs mit dem Kaiser war - so kennen wir diesen 
Abschnitt kaiserlich-hessischer Beziehungen zusammenfassen - gescheitert. 

Die Peripetie voIIzog sim nun rasm. Philipps seit dem AbsmIuS des sud
deutsmen FeIdzuges merkwurdig untiitiges VerhaIten im Smmalkaldismen 
Kriege erklart sim ohne ZweifeI aus der Oberzeugung, daS die Katastrophe 
der Smmalkaldener nimt mehr aufzuhalten war. So lieS er es ohne einzu
greifen gesmehen, daB ein Stuck nach dem anderen aus der von ihm in zwei 
Jahrzehnten lm Nordwesten aufgebauten Front herausj!ebrochen wurde und 
sie sim smlieSlim bis auf wenige Reste ganzlim aufIoste. Die kaiserlime 
Abrechnung begann mit Konrad von Teddenburg, dem einzigen westfalischen . 
Fursten, der den Beitritt zum SchmaIkaldismen Bund voIIzogen hatte, in der 
geldrischen Frage selbst ent~egen den Wamunge,n Philipps eine kIar anH
kaiserlim. Politik betriehen hatte und sim weigerte, die aUerdings von ihm 
in Abrede gesteUten geldrismpn Lehensbindungen seines Landes nam 1543 
zu emeuem. Die Smarfe und Grundsatzlimkeit, mit der der Kaiser gegen den 

37 Ober die' Plane der Errichtung einer eigenen weltltcnen Herrscnaft durch Fratu 
van Walded< vg!. F. FISCKY.R (Anm. 18) 57, 64 und Fa. KIlAPF (Anm. 15) 264 f. -
Wlewelt Franz von Waldedcs Bemiihungm um die Festigung seiner Landesherr
smaft in den drei8iger Iahren (vgl. K. H. KJRCHHOFF 330 H.) bereits ZUT Vor
geschicnte seiner Sikularisationsplane geh6rm, blelbe dahingestellt. 

38 K. BaAND! (Anm. 29) I 452 ff. 



Nordwestdeutsdtland im Wedtselspiel der Politik 51 

Tecklenburger vorging, ist nur daraus zu erkliiren, daB er in ihm zugleich 
den Protestanten und den Gegner Burgunds in Geldem treHen wollte. Jetzt 
war das den nordlichen Grenzraum zwischen den ostlichen Niederlanden 
und Westfalen beherrsmende Lingen, das Statthalter Smenk Y. Tautenberg 
senon 1528 in des Kaisers Hand zu bringen versucht hatte, sturmrelf, und 
hatten die kaiserlichen Obristen sidt an des Kaisers Befehle gehalten, so ware 
damals nimt nur Lingen, sondem ganz Tecklenburg an den kaiserlimen 
Generalissimus in den Niederlanden, Maximilian von Egmont, - den Sohn 
und NadtfoIger jenes Florens, roit dem Philipp 1539 korrespondiert hatte -
gegeben worden at. 

DaB es dabei nimt bleiben sollte, zeigte der niederdeutsme Feldzug des 
Kaisers Yom Winter und FrUhjahr 1547, der in der GesdUmte des Krieges 
gegenuber dem Hauptkrieg roit den Smmalkaldenem meist allzu sehr im 
Hintergrund bleibt. Vom Kaiser war er urspriinglim a!lerding. nur als Unter
teil des Gesamtfeldzuges gegen die Smmalkaldener ins Auge gefaSt, und a1s 
soImer hatte er keine groBe Bedeutung. Aber die niederliindisme Reglerung 
fa1Ste ihn vielmehr auf als eine Gelegenheit zur Gewinnung von fUr die 
Niederlande interessanten Positionen in Nordwestdeutschland, und der Kaiser 
lieS es gem geschehen. Uns interessieren hIer nidtt die Kriegsgesenehnisse 
an sich, sondern nur die politischen Absidtten, die darin transparent wurden. 
Sie sind gekennzeidlnet durm die Stimworte: Tecklenburg, Rietberg, Minden, 
Esens, Witmund und Bremen - anes Pliitze von strategischer oder sonstwie 
groBerer Bedeutung, die aum fur Philipp von Hessen politlsme StUtzpunkte 
gewesen waren. Absidtten auf MUnster wurden von den habsburgischen Ge
smwistem senon im Sommer 1546 brieflich erwogen, dann aber wieder zuriidc.
gestellt und dank dem gesmickten Verhalten des Munsterer Kapitels spater 
nimt verwirklimt. Urn einem kaiserlimen Vorgehen gegen das Stift yorzu
beugen, trat es der yom Osnabriicker KapiteI gegen den Bismof In Rom 
erhobenen Anklage nimt bel. 

Am instruktiysten ist das Ringen um Bremen. Wiederum glngen hler die 
Intentionen des Kaisers und Brussels anfangs weit auseinander, dCKh lieS 
sim der Kaiser abermals bereitwillig mitziehen und gab seinem Abgesandten 
an den Erzblsmof und nam Bremen, Sebastian Smertlin, spiiter eine Gehelm
in.truktion mit auf den Weg, die zweife!los auf eine Angliederung der Stadt 
an Burgund hinzielte. Hatte dieses dom auf Bremen ganz wie auf das Yon 
Bremen lehnsabhangig gewordene Witmund und Esens im Interesse seines 
Nord- und Ostseehandels ein Auge geworfen! Der Hansehistoriker RUOOLF 
HAPKE beurteilt daher die Situation in Nordwestdeutsmland Im FrUhjahr 1547 
durmaus rlmtig: Ware es nlmt zu der Niederlage der kaiserllmen Truppen 

39 Haus·, Hof. u. Staatsarchiv Wien, " Kriegs.Acten 10, 1546: Kaiser!' Mandat v. 
18. 10. 1.546 enthaltend die Absetzung Konrads von Te&lenburg sowle KleJne 
Reidtstande Bd. 518, fo. 247 a: Konzept efnes Sdtrelbens Karts V. an Oberst 
v. Wrisberg betr. die Obertragung der gesamten Besitzungen Konrads von Ted<.. 
lenburg auf Max von Egmont. 
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bei Drakenburg gekommen, hatten wir damals im Nordwestraum wohl noch 
wichtige territoriale Anderungen erleht 40• 

Die Drakenburger Niederlage und der me Widerstand einzelner niede ... 
deutscher Stadte wie Bremen und Magdeburg veranlaBten den Kaiser dann 
freilich, doch wieder zu seiner Politik der Zuriickhaltung gegeniiber alien 
territorialen Neuerwerbungen in Nordwestdeutsch1and zuriickzukehren. Wohl 
sorgte er dafUr, daB Lingen (ware es kein Anadtronismus, so wUrde ich sagen: 
als zentraler Punkt einer niederlandischen Ostbarriere) in niededandismer 
Hand blieb und die bestehenden Lehensbindungen zu lever urn solche mit 
dem Harlinger Land, ja voriibergehend wohl auch Rietberg erganzt wurden. 
lm iibrigen aber begniigte er sich damit, alle Lehensbindungen der westfa
lischen Grafschaften an Hessen zu losen und die Grafschaften in Reichsl.hen 
umzuwandeln, die OIdenhurger in Delmenhorst und Herzog Heinridt in sein 
'braunschweigisdtes Stammland wieder einzusetzen sowie dafiir zu sorgen, 
daB ihm ergebene Leute auf die entscheidenden Platze in Nordwestdeutsch. 
land kamen, so daB er es auch ohne unmittelbare politische Erwerbungen 
unter einer gewissen Kontrolle halten konnte 41. 

Und selbst in dieser Hinsicht zeigte die kaiserliche Politik einen langen 
Atem. So wurde Franz van Waldeck trotz weiterer heftiger ZusammenstoBe 
insbesondere mit Granvella vom Kaiser nicht abgesetzt, sandern bis zu seinem 
Tode an der Spitze der westfalischen Stifter belassen. Dann freilich sorgte 
der Kaiser bei der nun eintretenden Vakanz dafiir, daS ein Mann seiner 
Partei des Waldeckers Nachfolge erhielt. Es war der ehemalige kaiserliche 
Beisitzer im Reic:hskammergerkbt, Johann von Hoya, mit dem in Westfalen 
die Gegenreform beginn t. 

BUcken wir zuriick: Weder die hessische noch ""ch die kaiserliche Durch
dringungspolitik der Gebiete zwisc:hen Rhein und Weser rim Reformations
zeitalter hat, territorial gesehen, zu groBeren Dauererwerbungen gefiihrt. Die 
einzigen Ausnahmen auf kaiserlic:her Seite sind der Erwerb Lingens fUr die 
Niederlande, den sich noch die niederlandische Republik im Miinsterer Frie
densvertrag von ~648 bestatigen lieB, und die Erwerbung der Lehenshoheit 
iiber Jever und das Harlinger Land - also vergleic:hsweise begrenzte, wenn 
auch vom burgundischen Standpunkt aus nicht unwichtige Objekte. Hessen 
gins zunamst ganz leer aus, wenn auc:h sein EinBuS in den 70er Jahren unter 
Landgraf Wilhelm IV. namentlich in Ostwestfalen starker wieder auflebte. 

Hingegen waren die damaligen hessisch-habsburgischen EinAuBnahmen 
von grundlegender Dauerbedeutung fiir die Gestaltung der konfessionellen 
Verhaltnisse in Westfalen. Hessens EinAuB ist es wesentlich mit zuzuschreiben, 
wenn die Reformation in fast alIen weltlic:hen Territorien trlumphierte; Bur
gunds machtig drohender Schatten hingegen hat es verhindert, wenn der 

40 R. Hbxt: Kar1 V. und der europaische Norden (1914). 
41 Auf die kaiserliche Politik dieser Jahre gedenke ich an anderer Stelle ausfUhr .. 

licher ejnzugehen und verzidtte hier daher auf die Einzelnachweise. Ober die 
USsung der Lehnsbindungen westfalismer Grafschaften zu Hessen vg!. R. WOLP 
(Anm. 14) 149. 
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Nordwestdeutschland im Wechselspiel der Politik S9 

Versum einer Offnung des Bis tums Miinster fiir den Protestantismus zweimal, 
namlim nam der Niedersmlagung des Taufertums und am Vorabend des 
Schmalkaldismen Krieges im Zusammenhang rnit Franz von Waldedcs Be
s trebungen einer Reformierung und Sakularisierung des Stiftes, smeiterte. 
Die Folge war, daB Westfalen nom zweieinhaIb weitere Jahrhunderre ein 
Land in iiberwiegend geistlicher Hand und ohne einen in sich seIher ruhenden 
politismen Smwerpunkt blieb. Hessen und Habsburg gemeinsam haben es 
schlieBlich verhindert, daR sich Kleve-Mark zu einem soIchen politismen 
Konuntrationskem fiir den ganzen Nordwesten entwickelte, indem sie durch 
fur Zusammengehen in der geldrismen Erbfolgefrage vereitelten, daB hier 
ein wirklich iiberIegenes Grogterritorium entstand, das aum der Uberschattung 
durch die beiden Niederlande, der der NOMwesten im spaten 16. und im 
17. Jahrhundert ausgesetzt war, hlitte vorbeugen konnen. Erst unter Kleves 
Erben PreuBen wurde hier nam dern Ende der napoleonismen Zeit die polio 
tische Neuordnung des Nordwestraumes unter den ganz anderen Voraus
setzungen des 19. Jahrhunderts entsmeidend vorangebramt und zugleim der 
Grund zu der heutigen politismen Struktur des Nordwestens gelegt. Alles in 
allem sind das Wirkungen, die es wohI zu rechtfertigen vermogen, daB wir 
dern Verhalten beider Mamte in unserem Raum wahrend der Reformations
zeit einmaI unsere besondere Aufmerksamkeit zugewandt haben. 

War - so konnte man smlieBUm fragen - die Politik, die der Kaiser und 
Philipp von Hessen damals im Nordwestraurn betrieben, eine territoriaIe oder 
war -sie vielmehr nur die Anwendung ihrer universalen Grundsatze auf den 
Nordwesten7 In dieser Zuspitzung ist die Frage falsm gestellt. Denn beider 
Miichte Politik ging zwar einerseits aum im Nordwesten iiber alle territoriaIen 
Besrnrankungen entsrnieden hinaus, besaB hier aber andererseits nimtsdesto
weni~er, wie flir Karl V. smon KAllL BRANDY erkannt hat ~!, doch stets einen 
territorialen Einschlag. lm ganzen konnte dieser allerdings je nam den Urn
standen sehr verschieden groB sein. Grundsatzlich war wohI auf beiden Seiten 
der Wunsm, ihre allgemeinen politischen und weItanschaulichen Ziele aum 
in diesem Raume zu fordem, starker als ihre spezifism territorialpolitischen 
lnteressen. Dodt gab es mit volliger Sicherheit aum Momente. in denen ruer 
sowohl Karl wie Philipp zu Gunsten territorialer Notwendigkeiten auf die 
Verfolgung ihrer religiOs=politismen Grundziele verzimteten. Haufiger waren 
freilim die Flille, wo sie territoriale und universale lnteressen miteinander in 
Einklang zu hringen wuBten. Aum soweit sie territoriaIe Gesimtspunkte irn 
Auge hatte, war insbesondere die Politik des Kaisers ge~eniiber dem Nord
westen rnehr auf allgemeine EinfluBnahme zur besseren Simerung der nieder
landismen Erblande als auf direkte territoriale Neuerwerbungen aus. Die ge
bietlime Integritat und Simerheit seiner niederIandismen Erblande einsmlieB. 
lim Geldems war gewiB aum fiir Karl ein zentraIer BestandteiI seiner Ge
samtpolitik, jede dariiber hinausgehende Machterweiterung im Nordwesten 
aber zwar willkommen, soweit sie sim mit den aIlgemeinen Erfordernissen 
seiner deutsmen und europaismen Politik in Einklang bringen lieB, jedom 

42 K. BRANDI (Anm. 29) I' 482 . 
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60 Franz Petri 

auch nur dann. Lediglich wo Lehensbindungen oder dynastische Abhiingig
keiten bereits vorhanden waren oder neu gewonnen werden konnten, fiihlte 
sich Karl berufen, diese ohne Rii<ksicht auf die jeweilige politische Gesamto 
konstellation im Reich mit allem Nachdru<k zu nehmen. Nur auf der Hohe 
des Sieges iiber die Schmalkaldener war er kurze Zeit bereit, iiber den fiir 
seine niederlandischen Erblande mit der Einverleibung Gelderns 1543 erreich. 
ten Besitzstand entschieden hinauszugehen. 

Man wird aber bei der Behandlung der habsburgischen Politik im deutschen 
Nordwesten zwischen Kar} persanUch und der Briisseler Regierung seiner 
niederIandismen Erblande smiirfer untersmeiden miissen als das in der Rege! 
geschieht. Insbesondere erwies sim Karls Schwester Maria seit den dreiSiger 
J ahren immer wieder aIs Exponentin van skh in ihrer Briisseler Umgebung 
regenden Wiinschen nach einer aktiveren Politik der Machterweiterung gegen. 
iiber Nordwestdeutschland. 

Philipps d. GroBmiitigen Verhalten gegeniiber dem deutschen NOMwesten 
allnelt dem das Kaisers insofern, a15 aum er keineswegs vordringlich darau£ 
ausgegangen ist, hier Hessen territoriale Neuerwerbungen und Erweiterungen 
zu versmaffen. Es genUgte aum ihm weithin, diesen Raum fur den hessismen 
EinfluS offen zu haIten und die Positionen zu behaupten und zu konsolidieren, 
die er zu Beginn seiner Regierung bereits besaS oder ohne ausgesprocnenes 
eigenes Drangen durch den Lauf der Dinge zugespielt bekommen hatte. Wo 
allerdings, wie durch die von Franz von Walde<k beabsichtigte Sakularisierung 
der westfiilischen Hochstifter und ihre Umwandlung in erbliche Fiirstentiimer, 
dem hessischen EinlluB ein Riegel vorgeschoben zu werden drohte, und m. E. 
auch im Falle Kleves, karnen auch in Philipps spaterer Politik zuweilen 
weitergreifende territorialpolitische Gesichtspunkte zum Durchbruch, denen 
gegenUber seine Forderung der Same der Reformation zuriid<zutreten hatte. 
Doch hatte fiir seine Territorialpolitik die Rii<ksicht auf die Sicherheit seiner 
hessischen Erblande unstreitig eine groBere Bedeutung als der Wunsch nach 
territoriaIer Ausbreitung im Nordwesten. Nam 1552 lehnte er eine neue 
Bitte Franz's von Waldedc. urn Unterstiltzung gegen Braunsmweig entsmieden 
ab: .Es war der spate SchluBstrich unter seine weitgespannte miinstersche 
Politik" ". 

Im ganzen bestatigt sich uns an wer Politik gegeniiber dem deutschen 
Nordwesten, daB Karl wie Philipp bei a1ler Leidenschaft, mit der sie sich 
universalen Zielen hingaben, wie wohl alle ihre fiirstlichen Zeitgenossen doch 
deshalb fiir territoriale Rii<ksichten und Notwendigkeiten keineswegs unempo 
fanglich gewesen sind. Auch we allgemeine Politik gilt es mit auf dem 
Hintergrund dieser Tatsache zu sehen. 

Diese Gedanken hier an der historischen Wirkungsstatte des groBen Land. 
grafen und zum Jubilaum Ihres um die Gesmimte seines Landes so ver
dienten Vereins einmal vortragen zu diirfen, war mir eine Ehre und Freude 
zugleich. 

43 ra. I<IAPr (Anm. 15) 267. 
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