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Johannes Wankel 
der letzte Abt des Klosters Sdtliidttem (1592-1609) 

im Wandel seiner Zeit 
Von Max Aschkewitz 

I. 
Der letzte Abt des Klosters Schltichtern, Magister Johannes Wan k el, lebte 

in einer Zeit, in der sich in Schltichtern entscheidende Wandlungen vollzogen : 
die Umgestaltung des Klosters in eine unter der Verwaltung des Hanauer 
Konsistoriums stehende Stiftung, die Umwandlung der Klostersmule in ein 
vom Konsistorium beaufsichtigtes Gymnasium und der Obergang von der 
lotichianischen Form der Reformation zum entscniedenen reformierten Be
kenntnis. 

Es war kein plotzlicher Wandel, vielmehr eine Entwiddung in kleinen Schrit
ten, die hereits im 1.4. und 1.5. Jahrhundert begonnen hatte und nun mehr oder 
weniger einer Vollendung entgegenreifte. Sie begann mit der Festsetzung der 
Her r e n v 0 n H a n a u im Sdtliidtterner Lancle, die die heiden Gerichte 
- das 50g. Trimberg'sche und das Brandenstein'sche Gericht - in ihre Hand 
brachten und bereits '377 die Ortschaft Schltichtern als ihr erbliches Eigenturn 
betrachteten. Als Schutzvogte und Schirmherren, sowie als Kastenvogte ge
wannen die Herren von Hanau immer mehr EinfluB auf das Kloster Schliichtem. 
'457 muBte der Abt Johann v 0 n G i I s a fUr den Klosterbesitz seine volle 
Abhangigkeit von Hanau anerkennen, muBte zugestehen, daB sein Keller 
jedes Jahr der Hanauer Herrschaft Rechnung ablegte und muBte bestiitigen, 
daB er mit Willen und Zustimmung des HeulI von Hanau durch den Bischof 
von Wiirzburg zum Abt eingesetzt worden sei. Schon am Ende des 15. Jahr
hunderts hatten die Hanauer Grafen es also verstanden, sich zu Herren des 
Klosters zu mamen, wenn auch noch viele Rechtsfragen strittig blieben; vor 
allem blieb offen, ob der Bischof von Wtirzburg noch landesherrliche Rechte 
dem Kloster gegeniiber hatte, was bis in die Reformationszeit ungekHirt war. 
Diese Tatsache bot einerseits AnlaB zu vielfamen Streitigkeiten zwismen 
Hanau und Wiirzburg, gab aber andererseits dem Kloster die Moglichkeit, eine 
gewisse Selbstandigkeit zu wahren, indem es zwischen beiden Mllmten lavierte. 
Die Reformationszeit anderte diese Sachlage insofem, als dai Kloster jetzt 
seinen Riickhalt an Wiirzburg einbiiBte : Wiirzburg weigerte sim, den von 
Abt Petrus Lot i chi u s - dem Schliichtemer Reformator - prasentierten 
Geistlichen die Weihen zu geben. Infolgedessen muBte sich Lotichius - wollte 
er die dem Kloster inkorporierten Pfarreien besetzen und sim gegen gewalt
same Zugriffe von Wiirzburger Seite wehren - starker an Hanau anlehnen. 
Dies wiederum hatte zur Folge, daB der Hanauer EinfluB im Kloster wuchs und 
das Kloster immer mehr unter den EinfluB der Hanauer Grafen geriet. Die 
Lage wurde nach dem Tode des Abtes Lotichius - des letzten von Wtirzburg 
anerkannten Abtes - besonders smwierig, und es war die Frage, ob das 
Kloster sich erhalten konnte oder ob es der Siikularisation verfiel. Zuniichst 
wahrte es seine Existenz ; es hat nom drei evangelisme Abte gehabt, die an-
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fangs altem Herkommen gemag gewahlt wurden, und behielt im wesentlichen 
den Status, den es irn '5. und 16. Jahrhundert gehabt halte. Erst zur Zeit des 
Abtes Wankel machten sich die Tendenzen immer starker bemerkbar, die das 
Kloster - wenn es auch als 'solches bestehen blieb - doch in die volle Ab
hangigkeit von der Hanauer Herrschaft brachten. 

Wenn Abt Wankel in dieser Entwicklung aum nur eine passive RoUe spielte, 
so spiegelten sich doch diese Wandlungen in seiner Person und in seiner 
Wirksamkeit wider, und gerade durch seine Passivitat hat er dazu beigetragen, 
sie zu beschleunigen. Zugleich aber erscheint es notig, das Bild def Personlich
keit des ietzten Abtes zu korrigieren. J. R u 11 m ann bezeidmet ihn als 
einen gebildeten, gutmiitigen Mann, der sehr pflichtbewuBt und seiner Stellung 
gewachsen gewesen sei 1, Dies ist eine Verzeidmung. Zwar erweckt Wankel in 
seinen Briefen den Eindruck eines pflichtbewuBten und seiner Stellung ge
wachsenen Mannes, aber die Akten reden eine andere Sprache. Wankel ist wohl 
nicht zu Unrecht der letzte Abt gewesen. GewiB fiel dieses Amt den Bestrebun
gen und Absichten der Hanauer Grafen zum Opfer ; daB es aber gerade zu die
ser Zeit beseitigt wurde, lag zum Teil auch an der Personlichkeit des letzten 
Abtes. 

Johannes Wankel wurde urn :1540 in Hammelburg geboren 2, das damals im 
Besitz der Abtei Fulda war. Er besuchte das vom Abt Petrus Lotichius im 
Kloster Schliichtem gegriindete Gymnasium, studierte und erwarb die Ma
gisterwiirde. Dann kehrte er nach. S chI ii c h t ern zuriick und wa"r eine 
Zeit lang Lehrer am Gymnasium. Spater war er Pfarrer in Mot t g e r s . 
1588 war er wieder in Schliichtern: als Konventuale und Pfarrer von Schliich
tern nahm er an der Wahl Nikolaus D ani e I s genannt Schonbub zurn Abt 
der Klosters teil. 3 

Der Tod des Abts Schonbub '592 rnachte ihm den Weg zur Abstwilrde frei. 
Allerdings waren die Umstande, unter denen Wankel zum Abt erhoben wurde, 
nicht rnehr so einfach wie bei der WahlSchonbubs 1588. 

1. J. R u 11 m ann, Urkundliche Geschichte des Klosters Sch.liichtem. 11. Teil. 
-r ZHG N. F. (Bd. 7, 1.877). (zit. Rullmann, Kloster Sch.liichtem.) 

2 Die Wan k e 1 s waren eine in H a m m e I bur g im 1.6. Jahrhundert weit ver
breitete Familie. Nom "1688 gab es unter den Hammelburger Biirgem drei Trager 
dieses Namens: And rea s I End re s und J 0 h ann Wankel. (H. U II ri ch, 
Hammelburg 329). - Um die Zeit der Geburt Wankels gab es zwei namhafte 
Vertreter der Familie Wankel in Hammelburg: M a t t h i a s Wan k e I, der 
Lehrer in Hammelburg war, 1535 mit einem stadtischen Stipendium nam Wit
ten b erg ging, dort die Wiirde eines Magisters erwarb und 1.538 emeut die 
Hammelburger Schule tibemahm; 1.539 wurde er Prediger in Hall e und starb 
1.571. als Propst von K e m b erg bei Wittenberg. (Ebda. 225-226). - Magister 
And rea s Wan k e I, ein Bruder des vorher genannten, hatte ebenfalls in 
Wittenberg studiert; er Ieitete 1544-1547 die Hammelburger Schule und wurde 
nam zweijahriger Lehrertatigkeit zum Prediger der Stadt Hammelburg berufen; 
1561. war er Prediger in Se h m i e d e b erg, dort starb er "1583. (Ebda. 203 
und 207.) 

3 R u I I m ann I Kloster Schltichtem I[ 279 und 284. 

• 
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Die Frage, wer die Wahl des Abtes durchfiihren solite, war bereits 1.582 von 
Abt Siegfried Het ten u s gelOst worden. Er halte damals die noch lebenden 
alten Konventualen und Alumnen des Klosters, sowie alie Pfarrer, welche das 
Kloster kraft seines Patronatsrechtes prasentiert hatte, im Kloster versammelt 
und sie in Gegenwart einiger Hanauer Rate gefragt, ob sie sich zu dem Kloster 
obligieren, auch in Lieb und Leid bei demselben standhaft zu verbleiben ge
denken. Es ging mit Wissen und Zustimmung des Hanauer Grafen urn die 
Neukonstituierung des Konvents und um die Sicherstellung einer legitimen 
Abstwahl. Den versammelten Pfarrern wurden einige Fragen vorgelegt : ob 
sie bereit seien, 1.) fidelitatem et oboedientiam debitam dem Abt zu verspre
chen und ihm und dem Kloster getreu und hold zu se;n, desselben Nutzen und 
Wohlfahrt ... zu befordem ... , bei demselben Kloster "nd ihrer jeglichen 
Vocation zu verharren, dieselbe nicht zu deferieren, noch in andere oder fremde 
Dienste sich einzulassen, es gehe denn mit gunstiger Erlaubnis eines Abtes und 
der Herrschaft Hanau; 2) auf Aufforderung des Abtes sich zu einern capitulum 
seu conventum zusammenzufinden, urn den Abt zu beraten und - wenn es zur 
Abtswahl kommt - alsdann ihrem Gewissen und bestem Verstand nach . .. 
einen, so am tauglichsten und geschicktesten erfunden wird, altem lablichen 
Gebrauch nach interveniente auctoritate comitum Hanov iensium ... zu wiih
len; 3) die Hanauer Herrsmaft als ihre rechte und von Gott vorgesetzte Ober
keit, Schutz- und Schirmherrschaft anzuerkennen, derselben getreu IInd hold 
zu sein. Diesen Verpflimtungen der Konventualen wurde die Verpflichtung des 
Klosters gegeniibergestellt, die Pfarrer bei dem Kloster und ihren Pastoreien ... 
zu erhalten und sie vor anderen zu befordern, sowie ihnen, wenn sie wegen 
Krankheit oder hohem Alter ihr Amt nicht mehr austiben konnten und ein 
anderer an ihre Stelle treten miiBte, rur ihre Person die Erhaltung bei dem 
Kloster zu gewahren und sie auch sonst als Glieder des Konvents zu bedenken 
und zu versehen. Auf diese Bedingungen verpflichteten sich 1582 eidlich und 
durch Unterschrift die beiden Pfarrern von Schliichtern Johannes Wan k e 1 
und Kaspar Lap p a e us, der Pfarrer Benedikt H elf fer i c h zu Hinter
steinau, Hieronymus 5 c h n art z zu Oberkalbach, Markus 5 t e i n zu 
Neuengronau, Nikolaus D ani e 1 genannt Schonbub zu Sterbfritz, Moritz 
5 c h u 1 the i Jl zu Moltgers und der Pfarrer Heinrich K r e Jl zu MarjoJl. ' 

Damit war 1.582 der Schltichtemer Konvent neu konstituiert worden, wobei 
Hettenus auf Gedanken seines Lehrers und Vorgangers Petrus Lotichius zu
ruckgegriffen hatte', von dem auch eine leidlich tragbare Grundlage fur das 

4 Acturn Sdtliichtern, den 22. Mai 1582. StAM 83 V ,82-,83' 
S Abt Petrus Lotichius selbst hatte sich die Wahl seines Nachfolgers so gedacht, daB 

Hich meine Konventual-Priesterschaft ... zusammenvoziere und Ihre Gnaden (def 
Graf van Hanau) aum etwa einen oder zwei ehrbare und gottesfiirmtige Manner 
dazu verordnen, daB sie also samtIich (vermoge des Klosters Schliichtem alter 
hergebrachter Freiheit) einen tauglich.en Mann ... zu einem Abt uber das Stift, 
Kitchen und uralte Klosterlein Schliichtern . . . erwiihlen und bennen sollen". 
F. M. 5 chi e le, Reformation des Klosters Schliichtern, Tiibingen 1907, 133. 
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Weiterbestehen des Klosters gesmaHen worden war; sein Namfolger 5mon
hub wurde jedenfalls 1.588 von den neuen Konventualen in freier Wahl ge
wahlt und von den Hanauer Raten ohne Anstand bestatigt '. Aber es war dom 
eine Frage, ob diese Neuordnung Bestand hatte: ob sie sim gegeniiber den 
wamsenden Machtanspriichen der Hanauer Herrsmaft durmsetzen und dem 
Kloster fUr seinen Forthestand eine gesicherte Grundlage bieten konnte. Die 
Abtwahl1592 stellte das durmaus in Frage. Zwar versarnrnelten sim aum beim 
Tode des Abtes 5monbub die Konventualen im Kloster 7 und mamten An
stalten zur Wahl eines neuen Abtest aber sie stieBen dabei auf eine gewisse 
Zuriickhaltung bei dem 5teinauer Amtmann Melthior Neidhart von Lauter' 
und dem 5teinauer Keller Roland K rug', die auf die Namrimt vom Tode 
des Abtes ebenfalls nam 5chliimtem gekommen waren. Der von Wankel vor
getragene Antrag der Konventualen, sofort eine Abtswahl vorzunehmen, wurde 
abgelehnt. Lauter und Krug forderten von ihnen zunamst und vor alien 
Dingen die Zusage, van kilnftiger Sukzession und Bestallung dieses Klosters 
unter oder fur sich selbst ohne vorgehende unserer g[nadigen] H[errsmaft] 
Befehl nichts [zu] traktieren, sondem den Befehl der Hanauer Herrsmaft ab
zuwarten. Den Konventualen blieb nichts anderes iibrig, als diese Zusage zu 
geben. In gleicher Weise wurde aum von den Lehrem des Gymnasiums, sowie 
den anderen hierin dienenden Personen, auch gemeinem Hausgesindlein Pflicht 
und Gelabnis geleistet 10. 

Namdem aum der Amtmann von Windecken Hans Engelbert von Lauter 11 

als Beauftragter der Hanauer Regierung nam Schliichtem gekommen war, 

6 StAM 86, 624. Extrakt des Sthltichterner Kirmenprotokolls betr. das Kloster 
smliimtern und dessen Abt 1457-1627. Vgl. aum R u 11 m ann, Kloster SdUiim
tern II '78 H. 

7 stAM 8;: V ;:82-;:8;: . Im Protokoll vom 25. August 1592 Nr. 22 heiSt es derb 
genug: Seitdem der Abt senwacn gewesen und nun naen seinem Tode sind die 
Konventualen in Pastoris Uahann Wankels1 Behausung zusammengelaufen, weil 
sie die Wahl des neuen Abtts betreiben woIlten. 

8 Melmiar Neidhart van La u t er, aus dem Steinauer stamm, Sohn van Johann 
d. J. (1531-1589), Bruder des Hanau-Windecker Oberamtmannes Hans Engelbert 
von Lauter, .. steinau um 1560, t Gelnhausen 1620, war Amtmann zu steinau 
1592 und 1615 und Burgman zu Gelnhausen. 

9 Roland Krug (van Ni d d a ) , 1591 zum Keller van Steinau vorgeschlagen, dort 
noch. 1595 bezeugt (Vgt. Be r n h a r d, Dienerbrum S. 154. Ardtiv des Hanauer 
Gesmimtsvereins) sein Nach.folger war Jahann Hettenus 1602. 

10 Amtleute La u t e r und K rug an die Hanauer Rate, smliichtem, den 2;:. Au
gust 1592. (StAM V ;:82-;:8;: Nr. 22.) - R u 11 m ann, Kloster schltichtem 11 
5. 28;:. - Dr. eau er, Das alte Gymnasium zu Sch.liichtem. (Unsere Heimat. 
Mitt. des Heimatbundes im Kreise Sch.liich.tern. Nr. 8, 19291I9;:2, 109 (zit. UH). 

11 Hans Engelbert van La u t er, Bruder des steinauer Amtmannes MeIdtior 
Neidhart von Lauter, .. Steinau 4. Februar 1559, t KesseIstadt 16. Oktober 1615, 
1588 Hanau-Miinzenbergisch.er Rat und Amtmann zu Windedcen, 1589 auch kur
pfalzismer Rat, trat var seinem Amtsantritt in Hanau zum reformierten Bekennt
nis liber (Verteidigungssch.rift gegen Vetunglimpfungen dutch Philipp IV. von 
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berieten die drei Bearnten Uber ihr weiteres Vorgehen 12. Sie konnten zunamst 
beruhigt feststellen, daB sich die KonventuaIen samt und sonders zurn Ge
horsam erboten hatten. Ungeklart war aber, ob iiberhaupt nom ein Abt ge
wahit werden und wer die Wahi voIlziehen soHte. Die Frage, wer den Abt 
wahlen soUte, war sdmell entschieden. Die Beamten erinnerten sim der Wahl 
1.588 und waren bereit, den von Hettenus geschaffenen Konvent zu respek
tieren. 

Die Beantwortung der Frage, ob liberhaupt noch ein Abt gewahIt werden 
sollte, wollten die Beamten den Konventualen iiberlassen; ihnen soUte ihre 
Ordination vor Augen gehalten und die Frage gestellt werden, ob sie bei ihrem 
Gewissen beteuern konnten, dafJ es nohoendig [sei], wiederum einen anderen 
Abt zu eIWiihlen und aus wes Ursachen. Fiir den Fall, d~ sim die Konven
tualen fUr eine solme Wahl ausspredten wiirden, soUte an sie die Frage ge
rimtet werden, wie die Wahl vorzunehmen sei und wer dazu fiir qualifiziert 
eramtet werde. 

Was aber sim in den Akten niedergesmlagen hat, smeint dom nur vorder
grUndig gewesen zu seini im Hintergrund standen zweifellos Probleme, die 
die Hanauer Beamten erst gar nimt zu Papier bramten. 

Es ging bei der AbtswahI urn die Besetzung einer bedeutenden SteHe im 
kirchlichen Leben des Hanauer Landes, und es ist kaum denkbar, d~ die 
Hanauer Beamten diese Stelle besetzen wollten ohne Riicksimt auf die kirm
liche Entwiddung im Lande und die Tendenzen, die sich dabei zeigten. 

Graf Philipp Ludwig H. war 1580 minderjahrig seinem Vater gefoIgt. Er 
war am Nassauer Hof im streng reformierten Glauben erzogen worden und 
soUte nam dem Wunsme seiner dortigen Erzieher dieses Bekenntnis in Hanau 
zur Anerkennung bringen. Diese Auffassung vertraten indessen nur jene Vor
miinder, die zunamst die Regierung fiihrten: Johann der Altere von Nassau
DilIenburg und Ludwig von Sayn-Wittgenstein. Dagegen verfocht der drille 
Vormund, Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg, das Iutherische Bekenntnis und 
bemUhte sim, dieses in Hanau aufrechtzuerhalten. Urn seine Stellung in der 
vormundschaftlichen Regierung zu starken, setzte Philipp IV. von Hanau
Lichtenberg 1589 einen BeschIuE des Reichskarnmergerichts durch, der den 
lutherismen Pfalzgrafen Richard von Simmem zum Mitvonnund ernannte. 
Dagegen erreichte Johann der Altere von Nassau, d~ der reformierte Kurfiirst 
von der Pfalz die Obervormundschaft liber den unmlindigen Hanauer Grafen 
libernahm. AIs die Hanauer Beamten in SchIlichtem die Frage der AbtswahI zu 
klaren hatten, gab es in Hanau weder einen miindigen Regenten, noch eine 
Vonnundschaftsregierung, die von einern einheitlimen Willen beseelt war. Der 
Kampf urn die kirchliche Entscheidung - reformiert oder Iutherisch - war in 

Hanau-Lkhtenberg: StAM 86/ 5.524), wurde Oberamtrnann in Ha n a u , 1601 
Burggraf zu Gel n h a use n, 1604 kurpflllzismer Amtmann zu K a i 5 e r 5 -

I aut ern, 1614 kurpflllzismer und hanauismer Amtmann zu Gel n h a u -
se n i besaB ein Gut in K e s 5 e 1st a d t . 

1:2 StAM 83 V 28 ;:82-;:8;:. ProtokoIl vom 25. August 1592. 
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Hanau in vollem Gange, wobei die reformierte Seite sich allerdings auf die 
Zukunft - auf die Person des jungen Grafen - berufen konnte, der sich auf 
die Seite des reformierten Bekenntnisses gestellt hatte. 

Unter diesen UmsHinden war die Haltung del Hanauer Befehlshaber von 
entsmeidender Bedeutung. Den reformierten Vormiindern gelang es gegen den 
Willen Philipps IV. von Hanau-Lichtenberg, 1588 Johann Engelbert von 
Lauter zum Oberamtmann in Hanau einzusetzen. Dieser war kurz vorher zum 
reforrnierten Bekenntnis iibergetreten und wurde ein smroffer Vorkampfer 
dieser Richtung. Er bemiihte sich - mit Riickendeckung bei den reformierten 
Vormiindem - rumt nur reformierte Diener in Hanau anzustellen, sandern 
versuchte auch mit alIen Mitteln, die Anhanger des lutherischen Bekenntnisses 
aus alIen maBgeblidten Stellen zu verddingen und sie durch Vertreter des 
reformierten Bekenntnisses zu ersetzen. Dabei gelang es ihm schon bald, den 
lutherischen Kanzleidirektor Dr. Hektor Emmel durch Dr. Peter K e u c h e
n ius, einem entschiedenen Anhanger des reformierten Bekenntnisses, zu er
setzen u. Der Kampf gegen den lutherisch gesinnten Superintendenten Sauter 
war dagegen noch in vollem Gange, als die Hanauer Beamten sich zur Wahl in 
Schliichtern einfanden. 

Es besteht kein Zweifel, daB Johann Engelbert von Lauter die Abtswahl in 
Schliichtem unter dem Gesichtspunkt sah, daB auch hier - wenn iiberhaupt ein 
Abt gewahlt werden soUte - nur eine Person in Frage kam, die geeignet war, 
die reformierten Bestrebungen irn Hanauer Land zu unterstiitzen. Bei seinen 
Bemiihungen konnte er seines Bruders Melchior Neidharts von Lauter, des 
Steinauer Amtsmannes, sicher sein; auch dieser war ein Anhanger des refor
mierten Bekenntnisses und hat sich in den darauffolgenden Jahren eifrig urn 
die Durchsetzung dieses Bekenntnisses im Hanauer Oberland bemiiht. Da
gegen ist uber die RoUe des dortigen Hanauer KeUers Roland Krug nur 
wenig bekannt, aber auch er war ein williges Werkzeug der Hanauer Regierung 
bei der Durchsetzung des reformierten Bekenntnisses in Steinau in den 90 er 
Jahren des ,6. Jahrhunderts. 

Wenn also die Haltung und die Absichten der Hanauer Bearnten auch ein
deutig waren, so fiel ihnen die Entscheidung, die sie zu treffen hatten, doch 
nicht leicht. Kurzerhand mit der Tradition des Klosters zu brechen, wie es 
eigentlich im Sinne des streng reformierten Bekenntnisses gewesen ware, und 
iiberhaupt keinen Abt mehr einzusetzen, ging unter den in Hanau herrsmenden 
Umstanden nicht an. Die Beamten hatten zudem keine feste Weisung von der 
vormundschaftlichen Regierung, wie sie sim zu verhalten hatten. Sie waren 
jedoch gegen die Konventualen miBtrauism, wie der Steinauer Keller Roland 
Krug ausdriicklich im Protokoll vermerkte. Er war der Auffassung, daB nur 

1.3 Dr. Peter K e u c hen iu s aus dern Jiilicher Lande, geb. urn 1.556, studierte in 
5 t r a 8 bur g, dann Praxis in 5 p eye r, '1:586 Dr. utr. jur. in Ba 5 el, karn 
1.587 aIs SekreHir nach Ha n a u, 1588 bel der Abtswahl in 5 chi ii c h t ern, 
1.59'1 Rat und Kanzleiverwalter (Direktor), dann zeitweise Amtrnann in 5 t e i n
a u , so bis 1628 bezeugt. 



. 

Johannes Wankel- im Wandel seiner Zeit 161 

die Befiirchtung, ihre Versorgung aus dem Kloster zu verlieren, wenn mer die 
traditionelle Ordnung aufgehoben wiirde, die Pfarrer an der Wahl eines neuen 
Abtes interessiert sein lasse. Und er sprach zugleich den Verdacht aus, daB ein 
oder zwei unter den Konventualen gem die Wiirde des Abtes selbst erlangen 
wollten und darum die ganze Angelegenheit vorantrieben. Der Keller hatte mit 
dieser Vennutung nicht ganz unrecht, denn es macht durchaus den Eindruck, 
daJl Wankel gern Abt werden wollte und daB er tatsachlich in dieser Sache die 
treibende Kraft war. 

Allen Teilen ware offensichtlich gedient, wenn der Mann, der das groBte 
Interesse daran hatte, zum Abt gewahlt zu werden und der auch die graBte 
Aussicht hatte, dieses Amt durch die Wahl zu erhalten, bereit war, der refor
mierten Sache zu dienen und im Hanauer Oberlande an einer malSgebenden 
Stelle seinen EinfluB und seine Stellung fUr die Durchsetzung des reformierten 
Bekenntnisses einzusetzen. Gerade das srneint bei Wankel der Fall gewesen 

• zu sem. 

Nachdem offensichtlidt diese Voraussetzung gekHirt worden war, ging zwei 
Tage spater - am 27. August 1592 - der Wahlakt schnell vonstatten. 

In Gegenwart des Winded<er Amtmannes Johann Engelbert von Lauter, des 
Steinauer Amtmannes Melchior Neidhart von Lauter und des Steinauer Kellers 
Roland Krug traten die Konventualen an diesem Tage zur entscheidenden 
Sitzung zusammen. Zugegen waren die Pfarrer Johannes Wan k e I in 
S chi ii c h t ern, Benedikt H e If fer i chin Hi n t e r s t e i n a u, Mar
kus S t e i n in N e u e n g r 0 n a u, Hieronymus S c h n art z in 0 b e r -
kalbach, Heinrich KreB in MarjoB, Kaspar Lappaeus in 
Mot t g e r 5, Johannes 5 c h e f fer, zweiter Pfarrer in 5 chI ii c h t ern, 
und der Sohn des verstorbenen Abtes Johannes 5 c h a n b u b , Pfarrer in 
5 te r b f r i t z 14. 

Die Hanauer Beamten forderten die versammelten Konventualen feierlich 
auf, dafl sie samt und sonders ohne Scheu bei ihren Pflichten anzeigen sollten, 
wie und welcher Gestalt der Kirche und Schule allhier nunmehr ferner geholfen 
und die vorigen Miingel, was dann, wie ihnen bewuflt, nicht wenig, fuglich 
mochten abgeschafft werden . Zu dieser Frage hatten die Konventualen einzeln 
Stellung zu nehmen. AIs erster auBerte sich Wankel. Er erklarte, daB seines 
Gutachtens die Notdurft sein wo lIte, ihnen einen tauglichen antistitem wieder
um vorzustellen, durch welches getreulichen FleiJl Kirche und Schule in gutem 
Stande mochten erhalten werden. Die iibrigen Konventualen schlossen sich der 
Meinung Wankels an. 

Die Beamten meinten darauf zwar, daB sie mit der Einsetzung eines neuen 
Abtes einverstanden seien; da sie aber - wie sie erkHirten - nicht ausdriicklich 
beauftragt seien, eine Abtswahl durchfiihren zu lassen, so waren sie nur 

1.. Bis auf den zuletzt genannten waren aUe Pfarrer als Konventualen bereits an der 
Wahl des Abtes Schtsnbub 1.588 beteiligt . 
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bereit, von jedem KonventuaIen einen Vorschlag zu horen. Jedem Konventu
alen wurde daher gestattet, einen schriftlichen Vorschlag zu machen. Die Aus
zahlung der Zettel ergab, daB die meisten Wankel benannt hatten. Die Hanauer 
Rate erklarten sich damit einverstanden, dach dergestalt, da/3 er, Wankel, sei
nen Pfarrdienst mit Fleif3 versehen und, wie sich's gebuhrt, des Klasters Kirche 
und Schule mit moglichem Fleifl vorstehen solle. Wankel erklarte darauf - wie 
es sim gehorte - , daB alles, so ihm vargetragen, ihm die Gebuhr zu verrichten 
zu schwer, jedom wolle er vermittelst gottlicher Gnade das seinige seinem Beruf 
nach getreulich tun. Aber schon damals gab er deutlich zu verstehen, daB ihm 
den Pfarrdienst zu versehen zu schwer fallen mochte. Er war offensichtlim am 
Ziel seiner Wiinsche, er hatte nicht mehr die Lust, neben dem neuen Amt - wie 
seine Vorganger - nom die Bllrde des Amts eines Stadtpfarrers zu tragen. Er 
erhielt auch'von den Beamten die Zusimerung, daB auf sein Ansumen fernere 
Anardnung geschehen sallte, wenn das Pfarramt ihn zu smwer belasten wiirde. 
Namdem auf diese Weise klargestellt worden war, wer die Abtswiirde be
kleiden und unter welmen Voraussetzungen das geschehen soUte, wurde 
Wankel auf die Hanauer Herrschaft vereidigt und zum Abt und Vorsteher der 
Kirche und Schule angenommen. Darauf wurde Wankel von den Hanauer Raten 
und den Konvenrualen in die Kirme zur Predigt geleitet 1.5. 

50 war also 1592 van einer freien Wahl altem loblichen Gebrauch nach 
- wie es 1.567 heiBt 16 - und wie sie auch nom 1.588 vollzogen worden war, 
nicht mehr die Rede. Die Hanauer Rate hatten eine formelle Wahl des Abtes 
durch die Konventualen vennieden. Diese hatten nur ihre Meinung auBem 
diirfen, ob iiberhaupt ein Abt eingesetzt werden sollte und wer ihrer Meinung 
nam dazu am geeignetsten erschien. Diese Person war dann von den Hanauer 
Raten im Namen des Hanauer Grafen eingesetzt und auf den Hanauer Grafen 
aIs seinen Landes- und SdlUtzherm verpflichtet worden. Er war damit im 
Grunde genommen nicht mehr ein Abt im alten Sinne dieses Wortes, sondern 
ein Vorsteher der Kirche und Schule im Dienst der Hanauer Herrsmaft. 

Diese neue Situation kommt auch im Revers zum Ausdruck, den Wankel im 
AnschluB an seine Wahl ausstellen muBte. 

15 Die Feierlichkeiten, die nom 1588 die Inthronisierung des Abtes umrahmt hatten, 
fielen hiemam fort . 1588 sangen die Schiller beim Einzug des Abtes ",Ven; creator 
sp iritus". Die beiden Hanauer Rate Whrten den Abt %wisd1en sjd1 in die Kinne, 
hoben ihn auf den Altar, und einer von ihnen Iegte ihm die grope Bibel vom Pult 
auf den SchoB. Die Gemeinde sang das groge Ye deum laudamus. Darauf gratu
lierten die Rate dem Abt, ihnen folgten die Lehrer des Gymnasiums und der Rat 
der Stadt. Nun wurde der Abt vom Altar gehoben, und die Rate prasentierten 
ihn den Konventualen und der ganzen Gemeinde, dall sie ihn vor einen Abt und 
V orsteher Kird1en und Sd1ulen des Gotteshauses agnoszieren und venerieren 
sollten. (StAM 86 d 624) . - Von alIedem ist 1592 nicht die Rede. 

16 Im Revers, den 1567 Hettenus und die Konventualen unterzeichneten. R u 11-
m ann, Kloster SchlUchtem II 262. 
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Aum Hettenus hatte 1.567 einen Revers unterschreiben miissen 17. Aber 
wahrend Hettenus sim noch ausdriicklich auf seine freie Wahl altem Ge
brauch nadt beziehen konnte und nur von einer Bestatigung seiner Wahl 
durm den Hanauer Grafen sprimt, muB Wankel bekennen, daB er mit gniidi
gem Vorwissen und WilIigung meiner gniidigen Herrschaft Hanau-Miinzen
berg, auch mit Rat und Zutun der verordneten Rate und Befehlshaber zu 
Hanau zu einem Abt und Vorsteher der Kirche und S c:h ule dieses Gotteshauses 
Schliichtern verordnet, auch auf- und angenommen worden sei. Aum Hettenus 
hatte - freilidt nur in einem Nebensatz - den Hanauer Grafen als des Klosters 
Schliichtern ungezweifelten Kastenvogt, Schutz- und Schirmherrn bezeichnet. 
Wankel wurde aber nidtt nur auf den Hanauer Grafen vereidigt, sondern 
muBte diesen audt ausdriicklim als des Klosters Schluchtern einzigen unange
zweifelten Kastenvogt, Schutz-, Schirm- und Landherrn anerkennen und gela
ben, ihm getreu, gehorsam und gewiirtig zu sein. Audt Het ten u s muBte 
versprechen, nic:hts von den klosterlichen Besitzungen und Rechten ohne Zu
stimmung der Hanauer Herrsmaft zu vediuBern. Wankel muJSte versimern, 
in allen und jedem zutragenden Falle und Handeln zuvorderst und niemand 
anders, denn an meinen gniidigen Herrn als einzige und van Gatt v orgesetzte 
Obrigkeit, Land-, Schutz- und Schirmherm oder seine Rate und Befehlshaber 
zurn forderlich sten gelangen zu lassen und bei Ihren Gnaden Rat und Hilfe 
zu sumen und Besmeid zu holen I'. 

Sehr deutlich kommt das neue Verhaltnis zum Hanauer Grafen auch in eini
gen Rechtsbesdtrankungen zum Ausdruck, die sich der Abt gefallen lassen 
mullte. Oie Abte des Klosters Schluchtem bedienten sich bis in die Tage von 
Siegfried Hettenus hinein eines eigenen Siegels, mit dem sie ihre Urkunden 
ausfertigten. Oem Abt Wankel wurde gleich nach seiner Wahl verkundet, dall 
weder er noch der Konvent sim eines Siegels bedienen diirften, sondern alle 
Angelegenheiten, die eine Siegelung erforderten, an die Hanauer Kanzlei zu 
senden hatten. Das Abtssiegel mit dem Marienbild muBte den Hanauer Raten 
ausgehandigt werden. Zwar wurde Wankel gestattet, sicn ein eigenes Siegel 
anfertigen zu lassen; in Angelegenheiten des Klosters durfte es es aber nimt 
verwenden ". Damit war nom eirunal deutlich unterstrichen, daB Wankel nimt 
mehr wie seine Vorganger unser HerT van Schliichtern 20 war und selbstandig 
uber die Angelegenheiten des Klosters verfugen durfte. Wankel war nur noch 
ein Diener seines Landesherm. 

17 R u 11 m ann, Kloster 5chliichtern 11 259-26;:. 
1.8 StAM 8;: V ;:82-;:8;:. Revers o. D. - "Hettenus wurde auf nichts anderes ver~ 

pflichtet, als auf die Verschreibung, die der Abt Johann von Gilsa 1.457 dem 
Hanauer Grafen gegeben hatte. Die Freiheiten des Klosters wurden nicht ver
gewaltigt". (5 chi e 1 e 1.;:5) . 

1.9 StAM 8;: V ;:82-;:8;:. Anlage zum Protokoll vom 25. August 1.592. 
20 50 wird der Abt mehrfach noch ausdriiddich im Protokoll vom 22. Mai 1.582 

bezeichnet. V g1. Anm. 4. 
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H. 
Im Oktober 1593 ersmienen die Hanauer Rate Dr. Andreas Ch r is t i ani 21 

und Dr. Peter K e u c hen ius im Kloster, urn umfassende Neuordnungen 
durchzufiihren. Sie betrafen sowohl das Kloster - vor anem den Abt und den 
Keller -als auch das Gymnasium. Zunachst wurde die Pflicht des Klosters, der 
Hanauer Herrschaft und dem Bischof von Wiirzburg und deren Bediensteten 
Atz zu gewahren, formlich aufgehoben. Der bisher im Kloster gehaltene Her
ren-T isch, der vie/falliges Ab- und Zureiten und laglichen Gberfall sowohl der 
Hanauer Beamten und Diener, als auch anderer und Fremder und damit groBe 
Kosten verursacht und das Kloster in Schulden gestiirzt hatte, wurde auf An
ordnung der Vormunder Philipp Ludwigs H. und Albrechts, Johanns d. A. von 
Nassau-Dillenburg und Ludwigs von Sayn-Wittgenstein, abgeschafft 22. Nie
mand durfte mehr ohne Vorwissen und Bewilligung der Hanauer Herrsmaft 
im Kloster aufgenommen und beherbergt werden. Eine Ausnahme wurde nur 
dem Amtmann und dem Keller von Steinau zugestanden. 

Diese MalSnahme halte wirtschaftliche Griinde. Die wirtschaftliche Lage des 
Klosters wurde 1588 vom Abt Schonbub in den dustersten Farben geschildert. 
Das Kloster halte damals gar keinen Vorrat, weder an Geld, Fleisch, Mastvieh, 
Wein oder ausgedroschener Frucht. AuBerdem war das Kloster mit ganz be
schwerlidter Unterhaltung vieler Leute, wie audt der zugesdtickten Soldaten 
stark belastet 23. 

Diese Neuerung hatte aber auch eine "politisme" Seite. Der Bismof von 
Wiirzburg hatte die Veranderung nicht wortlos hingenommen, die Abt Lotichius 
im Kloster vollzogen hatte. Gleich nach der WahI von Siegfried Hettenus zum 
Abt hatte der Wiirzburger Kanzler von Hell u in einem Smreiben an den 

21 Dr. Andreas Ch r i s t i ani, gdifIich Nassauismer Rat und Hanauisch-Mtinzen
bergismer Vormundsmaftsrat (und Leiter der Regierung seit 1580), .. 1545 in 
Konigsberg i. d. Neumark, studierte in Ktistrin, Frankfurt/O., Wittenberg.. spater 
in Padua Dr. jur., Rat des Grafen Johann VI. von Nassau und des Prinzen Wil
helm von Oranien, zuna.mst in Dillenburg, dann von Marburg aus, 1580 aum 
Hanauismer Vormundsmaftsrat von Haus aus, Syndicus des Wetterauer Grafen
vereins; hat 1604 in Hessen-Kasselsche Dienste, t 1609 in Marburg. ~ 5 t r i e
d e r 11 169-172. 

22 StAM 83 V 382-383. Urkunde, dat. Smliichtern, den 3. Oktober 1593. - Der 
dritte Vormund, Graf Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg, wird nicht erwahnt; 
er war schon vorher als Vormund zuriickgetreten. 

23 StAM 83 1236-25. Se h 0 n b u b an Johann Engelbert v. La u t er , o. D., ver
mutlich im November 1588. - In diesem Zusammenhang wird aum der Trabant 
erwahnt, den Kaiser Karl V. ins Kloster verlegt hatte, dem das KIoster nom 
immer verpfIimtet war, jahrlich 28 Reichstaler zu entrichten. - Von diesem Tra
ban ten ist auch in einem Schreiben des Abts Schonbub an Johann Engelbert 
v. Lauter, Schliichtern, den 3. November 1588 die Rede; hier heiSt es, man miisse 
den kaiserlichen Trabanten, obgleim nimt im Kloster, dom draupen, mit gropen 
Unkosten die Zeit seines Lebens erhalten. 
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neuen Abt dagegen protestiert, daB die wtirzburgischen Kommissare nicht zur 
Abtswahl zugelassen worden waren, und hatte daran erinnert, daB das Kloster 
5chltichlem dem 51ifl Wtirzburg inkorporierl sei und dall Abl, Prior und 
Konvenl den Bischof slets als ihren rechten, natarUchen Oberherm oder Ordi
narium anerkannt, die schuldigen Steuern oder Anlagen bezahlt und Atz und 
Lager den Wiirzburgischen gewahrt hatten. Auch erinnerte er daran, daB Abt 
Lotichius nie die Absicht gehabl habe, sich vom 51HI abzusondem, vielmehr 
habe er versprochen, sein 'Dotum monasticum nicht zu 'Derlassen, und geschwo
ren aller anderen Lehre muJ1ig zu gehen. 

Der Kanzler mamte drohend darauf aufmerksam, daB man den evangelismen 
Abt in Krafl und Rechl des Religionsfriedens hinwegzuschaffen berechligl sei 
und drohle mil dem Rechlsweg " . Tatsachlich machle der Bischof von Wiirzburg 
beim Reichskammergericht eine KJage gegen den Grafen von Hanau anhlingig 
und begann einen ProzeB, der sich durch die Jahrzehnte hinzog. Gerade in dem 
Augenblick, als Abt Wankel die Leitung des Kloslers tibernahm, machle Wtirz
burg emeut Anstrengungen, das Kloster zuriickzugewinnen. Bischof Julius 
E chi e r v 0 n Me s p e I b run n forderte das Reichskammergericht '593 
mit groBer Entschiedenheit auf, endlich eine Entscheidung in der Streitsame zu 
fiillen. Die Gefahr ging jedoch vortiber; der Bischof hatte mil seinen Bemii
hungen keinen Erfolg 15 . Aber man muBte mit weiteren Schritten von Wiirz
burg rechnen, und so wurde im Namen des Grafen von Hanau einseitig ein 
Recht aufgehoben, das au<n. dem Bismof von Wiirzburg zustand, urn zu ver
hindem, daB Wiirzburger Leute unter irgend einern Vorwand sim Zugang 
zum Kloster versmaHten. Die Hanauer Herrschaft wollte ungestort im Kloster 
walten. 

Aber auch die anderen Regelungen, die getroffen wurden, hatten eine "po
litische" Bedeutung. Das Klosler wurde in weit hOherem Malle a1s bisher der 
Kontrolle Hanaus unterworfen. In eingehenden Einzelbestimmungen wurden 
jelzl Feslslellungen gelroffen tiber den UnterhaII und die Verpflegung der 
5chtiler und der Lehrer des Gymnasiums; die Besoldung des Abies und des 
Kellers wurde geregeII und die gesamle Wirlschaft im Klosler neu geordnet. 
Die Geistlichen, die vom Kloster in den von ihm betreuten Gemeinden einge
selzl wurden und die bis daher den Tisch im Kloster gehabt hallen, d. h. fur 
deren Unterhalt das Kloster aufkommen muBte, wurden nam wie vor vorn 
Klosler unlerhalten. Das gIeiche gall von den 5chtilem des Gymnasiums. Die 
Stipendiaten, die irn Klosler Kosl und Wohnung halten und ein 51ipendium fUr 
das Studium erhielten und andere Knaben, so im Kloster um ein leidlich und 
ziemlich Kostgeld sind gespeist worden, soli ten nam wie vor vom Kloster mit 
Essen und T rinken versorgt werden. 

Die tJkonomie - die Verpflegung der Insassen des Kloslers - wurde Abl 

24 R u II m ann, Kloster SchJiichtern 11 264-269. 
25. J. K 0 1 t e r m ann, Der Streit urn das Kloster Schliichtem. Marburg 1920, :1 H.

UH 8, 109. 
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Wankel libertragen ". FUr die Verpflegung der Schliler erhielt er flir jeden 
Stipendiaten vom Klosterkeller jahrlich 80 Gulden, fUr den Unterhalt der bel
den Prazeptoren Johann 0 c h 5 ius und Martin R ii eke r, die im Kloster 
lebten, 25 Gulden. Dazu kam ein ansehnliches Deputat aus den Klostergefallen 
und -einkiinften, damit er gedachte praeceptores, Stipendiaten und andere 
Tischgiinger desto besser und mit 'weniger Besmwerung halten mage, und zwar: 
Frucht, Fleisch und aus den Klichengefallen 365 Huhner und Hahne, 50 MaR 
Butter, '1000 Eier, 31 Smafkase sowie zwei Malter SaIz aus den Gefallen der 
Salzsiederei in Sad Orb. AuBerdem wurden dem Abt noch wegen der Miihe und 
Arbeit mit. der Okonomie jahrlich 30 Gulden zugelegt. SchlieBlich soli ten dem 
Abt 8 Malter Gerste jahrlich vom Keller zur VerfUgung gestellt werden, urn 
davon auf seine Kosten fUr Lehrer und Stipendiaten Bier zu brauen. 

AIs Sauholz fUr die Okonomie wurden 20 Klafter Holz zugebilligt. Urn die 
Klosterokonomie mit dem erforderlichen Brot zu versorgen, wurde dem gewe
senen Klosterbacker Hans H e i 1 m ann die Klostermiihle gegen 2 Malter 
Korn verliehen; daftir muBte er nimt nur das zum Backen erforderliche Getreide 
mahlen, sondern auch auf eigene Kosten flir den Bedarf des Klosters backen. 

AIs Wankel zum Abt eingesetzt wurde, war er erster Pfarrer in Schltichtern. 
Demgemag fiel auch seine Besoldung aus 21. Es wurde ihm jahrlich wenigstens 
1.85 Gulden ausgesetzt, ferner an Naturalien 30 neue Malter Korn, 30 neue 
Malter Hafer, 2 Malter Weizen, 2 Malter Bumweizen, 1.2 oder 1.4 Malter vom 
Frumtzehnten zu Schliichtem, femer 8 Bodt und Garten, der Kumen- und 
Baumgarten im Kloster, 8 Tage Wiesenwerk und 3 Gesmo<K Stroh. AuBerdem 
wurden dem Abt 20 Malter Korn zugebilligt, urn davon das tagliche und wO
mentliche Almosen vor dem Kloster auszurichten 18, Nimmt man alles zusam-

26 Wankel bewilligte und sagte zu, sich eine Zeitlang und bislang man dasselbe 
verbessern kann, vor einen tJkonomen gebrauchen zu lassen und die Stipendiaten 
und anderen Knaben um die Gebuhr in seine Kost zu nehmen und dieselbigen 

. mit notdurftigem Essen und Trinken dermaflen zu versehen, dafl sie damit zu
frieden sein k c5nnen. 

27 Die Urkunde begriindet die ansehnlidte Besoldung ausdriiddidt mit den Worten 
weil ihm (Wankel) bei seiner Annehmung beide Bestallungen, sotoohl des Abtes, 
als auch des Pfarrers, doch bis auf femere Verordnung und so lange er auch das 
Predigtamt wurde versehen konnen und tooUen .. . u 

28 Auffallenderweise ist die Besoldung WankeIs audt kaum vedindert worden, 
nachdem er 1596 das Pfarramt in Sdtliidttern aufgegeben hatte. [n einem Ver
zeimnis was der verstorbene Abt zu Schluchtern seeliger jiihrlidt an Besoldung 
gehabt heiBt es: V an wegen der Abtei und dafl er Pfarrer nicht gewesen und 
des Sonntags zu Morgen ordinarie gepredigt, hat er gehabt an Geld :180 Rtl., an 
Korn 3:1 Malter, an Weizen :1 Malter, an Gerste 4 Malter, an Heiden 2 Malter 
(es fehlen die ihm 1.593 ausgesetzten 30 MaIter Hafer) . Weiter heiBt es im Ver
zeidtnis : Femer hat er auch den Zehnten be; SchlUchtern darunter falIend, tut ge
meiniglidt alIe Jahr an Korn 7 Achtel, an Weizen 7 oder 8 Map, an Gerste 2 Mal
ter, an Ha fer 5-6 Malter, an Heiden ~ Malter. AuBerdem hatte er jihrlich 
einen Odtsen, 2 Uimmer, 25 Sommerhiihner, 25 Fastnadttshiihner, 400 Eier, 
20 Smafka,e und 5 Go,mod< Stroh. (StAM 83 V 469-47°). 
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men - die gute Ausstattung der Okonomie und die stattliche Besoldung -, 50 

kann man wohl sagen, daB Abt Wankel eine gut dotierte stellung erlangt hatte. 
Nicht umsonst zitiert R u 11 m ann in diesem Zusammenhang ein Wort des 
Abts Petrus Lot i chi us: "Ein Abbas hatte gut machen" 29. 

Der bedeutendste Mann im Kloster neben dem Abt war der Keller. Diese 
SteBe war in friiheren Jahrhunderten mit einem Konventualen besetzt. Seit dem 
Abkommen des Abtes von Gilsa roit dem Grafen von Hanau 1.457 war der 
Klosterkeller dem Hanauer Kastenyogt zur Rechnungsablegung Yerpflichtet. 
1.567 - bei der Wahl des Abtes Hettenus - wurde die stelle des Kellers mit Zu
stimmung des Konvents mit einem Manne besetzt, den der Graf von Hanau 
dazu bestimmte 30. Der Keller war nun nicht mehr ein Untergebener des Abtes, 
soiidem eine Vertrauensperson des Hanauer Grafen. Seit 1.574 wohnte er auch. 
nicht mehr im Kloster, sondem bezog ein Haus, das dem Kloster gegeniiber 
errichtet wurde und das nom heute dem Rentmeister als Wohnhaus und Dienst
raum dient. 

Bei der Regelung yom 3. Oktober 1593 wurden auch die Beruge und die 
·Funktionen des Kellers festgesetzt. Auch der Keller Konrad Thiel behielt den 
Tism im Kloster: auBerdem wurde ihm seine vorige Bestallung bestatigt: 
40 Gulden an Geld, 6 Gulden fUr seine Kleidung, 10 Malter Korn, 1 Malter 
Weizen, ; Malter Hafer, 2 Malter Heiden, 3 Gesmock Stroh und 1.2 Wagen 
Brennholz. Nur die 4 Eimer Wein und 6 Eimer Bier, die er bisher erhalten hatte, 
sollten ihm in Zukunft abgehen, weil er kUnftig geringere MUhe und Arbeit 
als bisher haben werde. 

Diese geringere MUhe hing mit der Einschrankung der Klosterwirtschaft und 
der Obernahme der Okonomie durm den neuen Abt zusammen. Das Gesinde, 
dessen man nun nicht mehr bedurfte, wurde reduziert: der Unterkeller Remi
gius, der alte Klosterjager, der Koch nebst zwei KUchenjungen, der MUller, der 
Raiserknecht, sowie der Backer sollten abgefertigt und ihnen ihr Abschied ge
geben werden. Nur der Pfortner bUeb im Amt ", ihm wurde befohlen, Tor 

29 R u 11 m ann, Kloster SmlUmtem 11 286. - Rullmann bringt an dieser Stelle 
etwas summarism - und daher ein wenig ungenau - nahere Angaben Uber das 
• 
Einkommen Wankels. - Die Ausstattung des Klosters war rernt besmeiden. Wie 

. aus einem Inventar des Jahres 1.596 hervorgeht, war z. B. in der Abts oder Res i
aenzbehausung die Oberstube ausgestattet mit einem Doppel-Kreuz-Tisch, einem 
mil leder iiberzogenen leibstuhl, einem gefimisten Stuhl, einem ungefimisten 
Repositorium, einem Tresen, einer Vorratslade und einer schwarzen holzernen 
Schreibtafel; in der Stuben-Kammer - offensichtlich dem Schlafzimmer des Ab
tes - be£anden sim eine groBe verschlossene und versiegelte Truhe mit einge
Iegter Arbei,t, eine alte verschIossene groBe Truhe, ein groBes Himmelbett mU 
einem Antritt, ein Sitzstuhl, eine gemalte HimmelbettIade, ein groBer verschlos
sener Schrank sowie ein Leibstuhl (Sekret-Stuhl). Protokoll vom 1.2. und 1.3. Mai 
15<}6. (StAM 83 V 382-383.) 

30 Schiele 1.35. 
31. Er erhielt anstatt seines Unterhalts und Tismes jahrIich 8 Gulden an Geld und 

6 Malter Korn. (Urk. vom 3. Oktober 1.593, StAM 83 V 382-383.) 
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und Pfortlein stets zuzuhalten und - auch diese Anordnung durfte im Blick auf 
Wiirzburg unterstrichen worden sein - niemand Fremdes ohne Vorwissen ein
zulassen. Auch eine zweite Dienstperson blieb mit ihrem Anhang im Kloster: 
der Hofmeister Klaus Rosenbe'rg samt seinem Weib, zwei Magden, 6 Knechten 
und 2 Hirten. Auch er hatte bisher in des Klosters Kost gesessen; nun erhielt 
er vom Keller 18 Malter Korn, einen halben Malter Weizen, 6 Malter Hafer, 
einen halben Malter Gerste, 2 MaR Erbsen, 1 Malter Buchweizen, einen Land
ochsen und zwei Schweine, davon er sich samt seinem Gesinde bis auf schierst 
kiinftigen 22. Februar (Cathedra Petri) selbst unterhalten und bekosfigen 
solIte. Ihm solIte fur seine Winterarbeit nur noch ein Geschirr zur Verfugung 
stehen, das andere Geschirr mit den vier Pferden sollte verkauft werden, eben
so das reisige Pferd. Auch die beiden Knemte, die man zu demselben Geschirr 
bis dahin gebraucht hatte, soIl ten vom KelIer alsbald abgefemgt werden". 
1594 wurde ein neuer Hofmeister eingesetzt: Heinrich Ha i n b u ch. Der am 
5. Januar 1594 mit ihm abgeschlossene Vertrag schrieb dem neuen Hofmeister 
vor, mitsamt seinem Weibe und zwei tauglichen Ackerknechten, zwei starken 
Jungen, einer Viehrnagd und einem KeUerhirten im klosterlichen Anwesen zu 
arbeiten. Er soUte sie anweisen und auc:h selbst mit Hand anlegen. Er hatte die 
Acker und Wiesen der Klosterhofguter in seinem Befehl, hatte auf die recht
zeitige Leistung der Fron zu achten und mit dem Klosterge"schirr zu arbeiten, 
das er nur fur das Kloster einsetzen durfte. Auf den Weiden des Klosters durfte 
er kein fremdes Vieh weiden lassen ll. 

Mit dieser Einschrankung des klOsterlichen Wirtschaftsbetriebs verlagerten 
sich auch die Aufgaben des KeIlers. Nach der Ordnung vom Oktober '593 hatte 
er die Aufsicht uber die Eingange an Geld, Zinsen, Renten und GefiilIen aus den 
Besitzungen des Klosters. Er soUte diese gemaB altem Herkommen in einem 
besonderen Vorratskasten aufbewahren, zu dem der Abt und der KelIer 
unterschiedliche SchIiisseI hatten, die Gelder aber nur im Beisein des Abtes 
einlegen. Ferner war der KeIler verpflichtet, aIle Quartale sowohl den Abt, als 
auch die anderen Kirchen- und SchuIdiener - die Pfarrer der vom Kloster be
treuten Gemeinden, die Lehrer des Gymnasiums und, soweit diese vorhanden 
waren, die 5chulIehrer in 5tadt und Land - vierteljiihrlich mit Geld und Frucht 
zu bezahlen. Der KeIler durfte jedoch keinerlei Rechtsakte uber Verleihungen 
und Verkaufe vornehmen; soIche Akte soUte er nur im EinversHindnis und mit 
Untersrutzung des KelIers und des Amtmannes von Steinau in die Wege 
Ieiten; die Urkunden waren in Hanau anzufertigen. Auch wurde ihm ausdriick
lich verboten, ohne Vorwissen und Befehl der Hanauer Kanzlei oder der Be
amten zu Steinau, Frocht abzugeben oder zu verkaufen. Zugleich wurde dem 
Keller aufgetragen, mit Unterstiitzung des Steinauer Kellers und Amtmannes, 
die GUter und Zehnten des Klosters neu zu vermessen, um eventuelle ange
messene Pachtsteigerungen erreimen zu konnen "'. 

32 StAM 83 V 382-383. Urkunde yom 3. Oktober 1593· 
33 SIAM 83 V 382-383. 
34 StAM 83 V 382-383. Urkunde yom 3. Oktober 1593· 

• 
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Die Neuregelung von '593 hat also vor allem die BesoldungsverhaItnisse 
neu georclnet, auch die Machtbefugnisse des Hanauer Grafen deutlich erwei
tert, aber keineswegs die Kompetenzen der beiden Herren irn Kloster - des 
Abtes und des Kellers - gegeneinander abgegrenzt. Hier lag der Keim zu 
Streitigkeiten, die schon sehr bald nach. 1.593 einsetzten und immer wieder das 
Eingreifen der Hanauer Befehlshaber notwendig rnach.ten. Diese Streitigkeiten 
waren urnso heftiger, aIs Abt und Keller aum personlim nimt miteinander 
harmonierten und offensimtlim gegenseitig Stoff und AnlaB zu MiBhellig
keiten boten. 

Zunamst war der Abt in diesen Streitigkeiten der Sieger: der Keller Konrad 
Tie h I muBte weich.en; er wurde sch.on 1.596 auf sein eigenes Ersumen aus 
seinem Arnt entlassen 35. Sein Nach.folger wurde Christoph Ko p f . Aber auch 
er gewann kein besseres Verhaltnis zum Abt, wahrsch.einlich. wurde dieses 
sogar noch. gespannter als bei seinem Vorganger. Kop£ war nich.t lange im Amt. 
Er starb als Burggraf zu Steinau 1.622 36. Sch.on 1.598 war ]oseph 5 i e g I e r 
Klosterkeller; er bekleidete dieses Amt noch. im Jahre 1.600 37 . 

1601 wird erwlihnt, daB der Keller Friedrim T hie I , der Sohn Konrad 
Thiels, verstorben sei. Sein NachfoIger war Gottsmalck Bur c k, der 1.602 
erwahnt wird. 1.604 war die Kellerei nom unbesetzt. 1.607 und 1.609 wird 
Johann Fin k aIs Klosterkeller genannt " . 

Der haufige WemseI filit auf. Wer war der Herr im Kloster7 Wankel erhob 
smwere Vorwiirfe gegen Konrad ThieI und seinen NamfoIger. Im August 1596 
klagte er in einem Smreiben an den Grafen Philipp Ludwig II, daB er nimt 
geniigend respektiert und zu Rate gezogen, sondern von Klosterangehorigen 
und Keller seiner Wiirden, Rechte und Pflichten weitgehend beraubt werde 39. 

35 T hie I sch.eint bei seinen Mitbiirgern nich.t beliebt gewesen zu sein. Sch.on 1572 
klagte er im Sch.IUch.terner Gerich.t, nach.tlich.erweise sei an seine Haustiir ge· 
sch.rieben worden Der Keller von SdJluchtern ist ein Dieb. (Sch.lUcllterner Ge· 
rit:htsbuch, Bergwinkel·Museum.) 

36 Mitteilung von Wilhelm Pr a e s e n t in Schliichtern. 
37 Vgl. sein Schreiben an die Hanauer Rate und Befehlshaber vom 29. September 

1600. (SIAM 83-1238--25.) 
38 Zentgraf von SchlUchtem war wahrend der ganzen Amtszeit Wankels Johann 

Se h war z h a u p t (1582-1608). Mitteilung von Wilhelm Pr a e 5 e n t . 
39 .Es soUten nun alle und jede des Klosters Angehorige, sonderli<.h auch. der Keller, 

mim in gebiihrendem Respekt gehalten, nich.ts ohne mein Vorwissen und Rat 
in hohen, des Klosters Gerech.tigkeit belangenden, Samen getan haben". Er setzt 
fort: 50 kann ich Eure Gnaden nicht bergen, dap der jetzige Klosterkeller Chri
stoph Kopf aus Anregung ohne Zweifel seines Vetters , des alten Kellers, sich 
unterfiingt, dasselbige Kloster fast ganz und gar zu enleuieren und zu anihilieren, 
indem er im Kloster hin und wieder alles und jedes vornimmt, ohne mein Wissen, 
dap ich dadurch im iiupersten aum bei den geringsten Leuten in hochstem Hohn 
und 5pott gebrachtj daher denn ein gemein Geschrei entstanden, ich sei nur 
titulo noch ein Abt, werde gar bald ex officio removiert und aus dem Kloster 
expelliert werden und sehen mussen, dap die Schule im Kloster ganz niedergelegt 
und gar zu einer Kellerei gemacht werde. Wie denn auch besagter Keller ausdrudc· 
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Der IAbt fiihlte sim aber nimt nur in wirtsmaftlimen Fragen des Klosters vom 
Keller Ubergangen. Er war aum der Ansimt, daB das Verhalten des Kellers die 
Entwiddung der Smule beeintramtige. Als '596 an ihn das Ansinnen gerimtet 
wurde, einen neuen Stipendiaten aufzunehmen, erkHirte er, daB man bisher 
und hinfilr halte mehr milder Sachen (dazu denn die geistlichen Gilter anfang
lich allein gestiftet und billig noch angewandt werden sollen) vornehmen k5n
nen, denn leider bisher geschehen, wenn nidtt der Keller alle diese wider alle 
gegebenen Befehle fUr sich aUein ohne meinen, des Abtes, Rat und Wissen 
(der ich doch auch dariiber Eid und Pflicht getan) verrichtet hatte. Er lehnte die 
Verantwortung fUr das Verhalten des Kellers ab und wies darauf hin, daB 
- wenn man recht mit dem Vermogen des Klosters umginge - Kirche, Schule 
und der ganze Gottesdienst besser befordert, und die Armen, auf die man aum 
groBere ,Amt haben soUte, besser versehen werden konnten .0. 

Aber der Abt klagte nimt nur allgemein darUber, daB er in der Verwaltung 
des Klosters iibergangen, daJS er nidtt geniigend respektiert und in seiner 
Wiirde und seinem Ansehen herabgesetzt wiirde; er erhob auch den ganz 
speziellen Vorwurf, dall der Klosterkeller das Kloster ganz erheblim geldlim 
iibervorteilt habe .' . 

. Nimt weniger handfest waren jedod! die Gegenvorwiirfe, die - offensimt
lidt von seiten des Kellers und seines Anhanges - gegen den Abt erhoben 
wurclen. D~r Zehnte habe - 50 heiJSt e5 in einigen "Punkten, des Abtes zu 

lich vorwendet, er sei nicht aul mich vereidigt und konne und wolle auch aus 
meinem Geheip nichts tun oder lassen, werde ich also, da ich's ie und allewege 
treulich gemeint und unfleifligem und untreuem Beginnen, wie beweislich, mich 
entgegengesetzt, mit vielem Hap, Calumnien und Hinderungen dafur gelohnt und 
bei manniglich, die es sehen und haren, dafar gehalten, ich maple solches ver
schuldet haben, also dap ich ganz und gar entsetzt und ausgeschlossen wurde. 
Solches alles habe ich Ehren und Gewissens halber ranger nicht ertragen konnen 
und habe solches den niidlst gesessenen Beamlen geklagt, die mich an E. Gn. aIs 
meinen gnadigen Landesherrn gewiesen haben". Der Brief schlieBt mit der Bitte 
um Schutz in Amt und Wilrden und um einen Befehl, daB man ihn als Abt in 

.~ Ehten halte. - Wankel an den ·Grafen Philipp Ludwig ·U. Schliichtem, August 
:1596. - Der Brief ist abgedruckt bei R u 11 m ann, Kloster Schliidttem 11 
288-29°. - Vg!. UH 8 no. · 

40 Wan k e I und Rektor Pankratius R u 11 m ann an die Hanauer Rate und Be
,fehlshaber, Schliichtern, 1.2. Iuli :1596. (StAM 83-:1236-2:1 a.) 

4"1 In seinem Schreiben an Philipp Ludwig 11. vom August 1.596 erklarte er: Durch 
den Keller ist nicht zum Besten und nicht ohne gropen Schaden hausgehalten 
worden, inmaflen so lches nicht allein bej den Rechnungsabscheiden, sondern aum 
bei de m abzunehmen, dap im vergangenen Winter, als Eure Gnaden haben 
Prufungen halten lass en, von mir belunden und angezeigt word en, dap. der 
gewesene KeIler in einem Punkte das Kloster uber anderthalbhundert Gulden 
ubervorteilt, und hiitte dergIeidJen wirklidr mehr geschehen konnen, wenn jdJ zu 
seiner endlichen Rechnung aum gen Hanau nach meines Amtes Erforschung ware 
zugezogen worden. . 
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SchlUchtern halber zu bedenken" 42 - im Jahre 1594 21 Malter betragen, die 
der Abt aum eingenommen, aber nur 1.2 Malter angezeigt habe. Ahnlim sei der 
Abt 1595 verfahren. Er traue auch nicht dem Zehntheber und stehe selbst mit 
seiner Ehefrau im Felde, urn. die Abfiihrung des Zehnten zu uberwamen. 
schlielllich wird dem Abt vorgeworfen, er verschaffe sich Vorteil am Verkauf 
der Frucht und des Viehes. Die Klage schlieBt mit dem Ausruf, daB es not
wendig sei, eine bessere Inspektion zu SchJ.iimtern anzuordnen, damit die 
Leute hierdurm nkht so gelirgert werden momten. Unterschleif hier, Betrug 
da - es waren erhebliche Vorwurfe, die man dem Abt machte. 

Die Hanauer Befehlshaber haben offensichtlich zuniichst nicht eingegriffen, 
denn am 25. Mai '597 klagte Abt Wan k e I emeut, daIS der Keller vielfach 
ohne seine Zustimmung handle und ihm nicht einmal die schuldige Achtung 
erweise, so als ob ihm (dem Abt) nichts aufgetragen und befohlen sei, daB er 
nichts zu tun habe, nichts gelte und lediglich dem Keller alles befohlen seL 
Dazu erhob der Abt eine ganze Reihe spezieller Anschuldigungen gegen den 
Keller. Dieser hahe ihm verschiedenes Gerat, auch das Fisrnwasser, das ihm 
zur Nutzung iiberlassen war, weggenommen, habe ihm ohne sein Wissen Ar
beitsleute ins Haus geschickt und ihm Kirche und Bibliothek verschlossen. Auch 
bat er, die 20 Malter Korn, die ihm nam der Neuregelung vom Oktober 1593 
fur die wOchentlichen und Higlichen Almosen zugeteilt waren. dem Keller zu 
geben, weil dieser ihn des Unterschleifs verdachtige u . 

Es waren also Sch.ikanen und Eigenmamtigkeiten auf der einen Seite, der 
Versudt auf ·der anderen Seite, eine Autoritat, die sich offenbar nicht auf die 
Personlichkeit stiitzen konnte, mit dem Buchstaben des Rechts aufrechtzuer
halten. Dazu mag noch der Neid auf die gutdotierte stellung des Abtes ge
kommen sein. Das Ergebnis war - wie der Schliichterner Pfarrer Martin R u k -
k e r riickblickend 1609 feststellte - eine polyarchie vel potius anarchie im 
Kloster, bei der jeder riicksichtslos seinem personllchen Vorteil nachging und 
das Canze schaden leiden mullte. 

Es ist unter diesen UmsHinden versHindlich, daB notwendige Einrichtungen 
nicht geschaffen und niltzliche MaBnahmen nicht getroffen wurden. Bei der 
Neuregelung vom Oktober 1593 war die Wiedererrichtung der Vorratstruhe 
beschlossen worden, zu der der Abt und der Keller unterschiedliche schlilssel 
haben soUten. Bis 1.597 war noch immer nidtts zur Verwirklichung dieses 
Beschlusses geschehen, so daB der Abt am 25. Mai '597 urn endlichen Vollzug 
bat ••. Auch die 1.59·3 in Aussicht genommene Neuvermessung der Kloster-

• 

42 StAM. 83 V 382-383. - Das Schriftstiick ist undatiert und ohne Untersduift. 
Aus dem Inhalt ergibt sich, daB es aus dem Jahre '1596 stammt. 

43 Verzeichnis der Punkte, so dem Wohlgeboren meinem gniidigen Herrn der Abt 
zu Schliichtem vorbrachte. Schliichtem, den 25. Mai '1597. (StAM 83 V 382-383.) 

44 Ebendort. I 
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gtiter"5 war auch 1.607 nom nicht begonnen worden, obgleim sie dringend 
erforderlich und bei den Rechnungsabhorungen wiederholt davon gesprochen 
worden sei "'. 

Wenn aum Neid und MH~gunst, Eigenmamtigkeiten und Obergriffe den 
Anlall zu allen diesen Streitigkeiten und Millhelligkeiten boten, der tiefste 
Grund lag fraglos darin, daB Abt Wankel seiner Stellung nicht gewachsen war 
und durch sein eigenes Verhalten Angriffsflachen darbot. 1607 kam das 
Hanauer Konsistorium zu einem remt radikalen Urteit : der Abt sei weder zur 
Administration, nom aum Kirmen und Smulen (wie es leider die Erfahrung 
geben) verstiindig.n. Das Konsistorium warf dem Abt vor, daB er wie andere 
solchen Standes im Papstum otio indulgendo seinen Privatnutzen suche, wie 
denn genugsam bewuflt~ dafl es bisher geschehen~ und dafl er alles, was er aus 
solchem Gotteshause bekommen, unter das Papsttum transferiere und anlege, 
als wenn er der Herrschaft nicht genugsam Treue oder sonst etroas anderes im 
Sinne hiUte u. 

Der Abt handelte aber nach Meinung seiner Kritiker nimt nur eige.nniitzig 
und selbstsiimtig, er versmerzte sim aum die Achtung der Leute durch sein 
Benehmen. Er sprach eifrig dem Alkohol zu. Schon 1596 heillt es, der Abt gebe 
blope argerlime &empel, ware fast taglim bei den Zemen, soffe sim 1]01/ 

Weines, also dap er auf keine Predigt (die er nur womentlim eine zu tun hatte) 
studierte. AIs er einmal nachmittags ein Kind taufen soHte, hatte er sich so voll-

45 :1593 wurde davon gesproenen, die Guter und Zehnten des Klosters auszugehen 
und neu zu vermessen. 

46 Konzept eines Gutaentens des Hanauer Konsistoriums Yom 5. Januar :1607. 
(SIAM 83 V 382-383.) 

47 StAM 83 V 382-383. Konzept eines Gutaentens des Hanauer Konsistoriums 
Yom 5. Januar 1607. Niemand - so heiBt es darin - habe des Abtes autori· 
taet mehr ge5mmiilerf und genom men als seine arge Uissigkeif und V611erei - an 
dieser Stelle sind im Entwurf des Gutachtens die Wode gestrichen: iirgerlim und 
unordenflich Leben - mU welmer er sim nimt allein bei den Kirmendienern auf 
dem Lande, sondern aum anderen fremden TJornehmen Personen in grofJe Ver· 
kleinerung gebramt. 

48 Konzept eines Gutachtens des Konsistoriums Yom 5. Januar :16°7_ (StAM 83 V 
382-383.) - An einer anderen SteIIe dieses Gutaentens heiBt es noen drasti
sener: der Abt habe seine ansehnlim Nahrung, 50 er aus diesem Gottes
haus bekommen, nimt zu SmIamtern oder sons ten in der Grafsmaft Hanau, son
dern im Papsttum angelegt, gleichsam aIs ob er dem Landfrieden dieser Herr
schaft nimt traue und mU sonstigen Praktiken umgehe, dafJ man smier nicht 
wisse, was man s jm zu ihm versehen solle ... - Der letzte Abschnitt ist ge
strienen; er driickt aber doch die Meinung des Konsistoriums aus. - Wahrsenein
lien hatte Wankel Vermogensobjekte in seine Heimatstadt Hammelburg trans· 
feriert. Hamrnelburg war seit 160; wieder katholisen. - Und schlieBlich an einer 
weiteren Stelle im Gutaenten - allerdings ebenfalls gestrichen -; Man spure aber 
hierbei in vieIen Dingen, dafJ es dem Herrn Abf .. . fast mehr um den sanctum 
denarium und Privatfinanz als Kirchen und Schule zu tun isf. 
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gesoften, dap er kaum stehen konnte, aum bei der Taufe den dritten Artikel 
ausgelassen "'. Das Hanauer Konsistorium muBte 1.607 ferner feststellen, daB 
der Abt sim etlime Male im Beisein Hanauer Amtleute und BefehIshaber liber 
Tism dermaJlen mit Wein libemommen habe, daB ihm das Gebet zu spremen 
unmoglich war so. Abt und Konventualen wurden daher im Hanauer Konsisto
rium als (absit iniuria) versoffene Ritter und gute Zechbruder bezeic:hnet 51. 

Schwere Vorwiirfe erhob das Hanauer Konsistorium gegen den Abt auch im 
Hinblid< auf die Verwaltung der Bibliothek des Gymnasiums. Das Kloster 
verfiigte iiber eine fiir damalige Verhaltnisse stattlime Biimerei. Ein Inventar 
aus dem Jahre 1596 enthaIt einen Index librorum Bibliothecae Solitariensis, 
der auf 1.0 Seiten ca. 200 Bumtitel auffiihrte 5]. 1.607 wurden im Hanauer 
Konsistorium Stimmen laut iiber die schamlose Administration mit der Bib
liothek. Bei der jiingsten Revision hatte sim herausgestellt, dag zahlreime 
Blimer aus der Bibliothek verschleppt worden waren, wortiber der Abt nimts 
~te. Und wenn man nimt einen entsprechenden ernstlichen Befehl an die 
Pfarrer und Konventualen auf dem Lande zur Riickgabe der Biimer erlassen 
hatte, ware wohl keines wieder zuriickgegeben worden. Alillerdem waren die 
Blimer stark besmadigt und es blieb ungewiB, ob aum alle Blimer wieder 
zuriickgegeben worden waren 53. 

Unter diesen Umstanden - vor allem bei dem wamsenden MiBtrauen der 
Hanauer Regierung gegeniiber dem Abt - kann es nimt wundemehmen, 
wenn die Funktionen und Aufgaben des Abtes im Laufe der Zeit immer mehr 
eingeschrankt wurden. Die Dkonomie im Kloster hat Wankel bis spatestens 
1597 geftihrt. Am 25. Mai 1597 bat er den Grafen von Hanau, "sim gnadig zu 
erklaren, was er von seiner Bestallung sollte fahren lassen an allerlei Vik
tualien, als Hafer, Heu, Bier, Butter etc., welmes er bisher wahrend der ge
haltenen Okonomie gehabt hat". FreHim auBerte er zugleim die Bitte, ihn 
gnadig zu bedenken, da er vor Zeiten mit seinem ganzen Gesinde seinen Tisch 
aus Klime und Keller gehabt habe 54. Wer sein unmittelbarer Namfolger in 
der Flihrung der Okonomie wurde, ist nimt festzustellen . Es smeint, als ob das 
Amt des Okonomen eine Zeitlang mit dem Amt des Kellers verbunden worden 
war. 1.607 wurden beide Dienste wieder getrennt. Das Amt des Okonomen 
erhielt Georg Wiedersheim, der zugleim zum GegensmlieBer - zum Gehilfen 

49 Punkte, des Abtes zu Sdtliichtern halber zu bedenken. StAM 83 V 382-383. 
50 StAM 83 V 382-383. Gestrichene SteIIe im Konzept des Hanauer Konsistoriums 

vom 5. Januar 1607. 
5'1 Ebenda. Gestrichener Absatz im Konzept des Hanauer Konsistoriums vom 

5. Januar '1607, 
5' StAM 83 V 38'-383' 
53 StAM 83 V 362-363. Konzept eines Gutachtens des Hanauer Konsistoriums vom 

5. Januar 1607. 
54 Verzeimnis der Punkte, so dem Wohlgeboren, gnadigen Herrn der Abt zu 

Schliichtern vorbrachte. Schliichtern, den 25. Mai '1597. StAM 63 V 382-383. 
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des Kellers - emannt wurde. Dom war es aum jetzt schwer, die Kompetenzen 
heicler Amter sorgfliltig Zll trennen 55, 

Wieweit dem Abt nom andere Funktionen genommen wurden, ist nicht 
ersichtlich. E5 ist wobl so, daB seine Tatigkeit von den Hanauer Raten immer 
smarfer iiberwamt und seine Handlungsfreiheit eingesmriinkt wurde. 1607 
glaubte das Konsistorium jedenfalls feststellen zu konnen, daB durm die nun 
etliche lahre her beschehene gute Anordnung und Verwaltung besagten Got
teshauses groper Nutzen und Varfall gesdlaffen warden als zuvor. Das Kon
sistorium glaubte das aus den zu der Zeit abgehorten Remnungen und dariiber 
gehaltenen Protokollen, aber auch aus anderen Berichten entnehmen Zll kon
nen 56, 50 blieb es - mit einigen Einschrankungen - his zum Tocle Wankels 
bei den 1593 getroHenen Anordnungen. 

III 
Aum in dem vom Abt Lotichius im Kloster begriindeten Gymnasium standen 

wahrcnd der Amtszeit des Abtes Wankel nimt alle Dinge zurn Besten. AIs 
Wankel sein Amt iibemahm, waren am Gymnasium 5 Lehrer Hitig : del Rektor 
Magister Pankratiu5 R u 11 m ann, die Prazeptoren Johann 0 c h s, Ma
gister Adam Mu s cui us, Magister Nikolaus Ho r n und cler Kantor Peter 
H a m ann. Der groLSte Teil dieser Manner war schon langere Zeit in 5chliich
tern. Pankratius Rullmann war bereits 1577 vom Abt Het ten u s als Rektor 
ans Gymnasium berufen worden 57, Nikolaus Ho r n war urn 1566 in 
5chliichtern geboren als 50hn des 5chulmeisters Nikolaus Horn, von dem Abt 
Petrus Lotichius schrieb: "Diesen habe idt von seiner Kindheit an aufgezogen, 
in hohen und niedem 5chulen verlegt i ist jetzt 5dlUlmeister in unserem Klo
ster" sa. Nikolaus Horn jun. wurde 1586 in Marburg immatrikuliert und mu& 
bald darauf in der Klostersmule unterrimtet haben 59. Johannes 0 c h s 

55 So heiBt es in einer Anordnung des Hanauer Grafen, da zum Anfang nicht eben 
[hat] bedacht werden ki:innen, was eines jeden Dienstes Verwaltung und Be
rechnung separatim %u untergeben, deswegen Keller und oeconomus ermahnt 
sind, in Einig- und Friedfertigkeit sich also zu bequemen, damit aus diesem ihren 
Versuch Anleitung zu nehmen, was separatim oder conjunctim %u uerrichten und 
wie diese beiden Dienste furder bestiindiglich zu fuhren und zu continuieren 
sein mi:igen. - StAM 83 V 382-383. 

56 StAM 83 V 382-383. Korizept eines Gutachtens des Hanauer Konsistoriums vom 
5. Januar 1.607· 

57 Hettenus hatte anfangs selbst die Schule geleitet, ein Augenleiden notigte ihn 
1577 dazu, einen Rektor einzusetzen. Rullmann, Kloster Schliimtem 11 257. -
(UH 8, 325). - R u 11 m ann war 1549 in Ni d d a geboren, hatte an der Uni
versitlit M a r bur g Theologie studiert und den Magistertitel erworben. 1575 
trat er in den Schuldienst. Er war mit einer Tochter des Abtes Hettenus verhei
ratet, die am 3. Februar 1580 in Schliidltern starb. (UH 8, 325.) 

58 UH 8, ,24. 
59 1. Ko hIe n bus ch, Pfarrerbum der evang.-unierten Kirmengemeinsdlaft 

(uHanauer UnionH) im Gebiet der Landeskirme in Hessen-Kassel. Darmstadt 
1938. 
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stammte ebenfalls aus Schliichterni er wird mit Adam Musculus schon 1.588 in 
der Klosterredmung als Lehrer im Gymnasium erwahnt ". Auch Peter Ha
m ann muR schon in den achtziger Jahren des 1.6. Jahrhunderts am Gymna
sium Uitig gewesen sein '1. 

Von diesen Lehrem verlieBen die meisten schon bald nach 1592 Schltichtem. 
Ein Grund dafiir ist offenkundig : die Zahl der Lehrer war zu gros. Von Niko
laus Horn heiSt es im Oktober '593, dafl man seiner, da die Schule zu Schltich
tern zur Zeit mrueichend mit Praezeptoren versehen sei, nicht mehr bediirfe. 
Er hatte bis dahin die Versorgung im Kloster gehabt 61 ; nun wurden ihm bis 
zum 22. Februar 1.594 anstatt des Tisches 1.5 Gulden ausgesetzt mit der Auf
lage, sich mittlerweile nach einem anderen Dienst umzusehen 63. 1.595 wurde 
er Pfarrer in Oberkalbach '4. 1.620 ist er dort gestorben 6S. Johannes 0 ch s 
verlieS Schltichtem 1595; in diesem Jahr wurde er Pfarrer in Niedereschbach ". 
Van Adam Mu s cuI u s heiBt es im Oktober 1593, er stehe nurunehr var 
der Obemahrne eines Predigamtes. Er wollte als Pfarrer nach Oberkalbach 
gehen. Oberkalbach wurde vom Pfarrer Hieronymus Sdmartz in Gundhelm 
versehen; da es ihm aber zu beschwerlich war, Oberkalbach wegen der Ent
femung, besonders im Winter, zu bedienen, erbot er sich, dem Pfarrer in 
Oberkalbach aus seiner Kompetenz etwas folgen zu lassen; auch die Gemeinde 
erbat sich zu einer Beihilfe 67. Musculus smeint dieses Angebot angenammen 
zu haben. Er ist 1594 lnterimspfarrer in Oberkalbam. Er blieb mer aber nur 
kurze Zeit, denn noch 1594 wurde er Pfaner in Riidigheim ". Pankratius 

60 UH 8, 337. 
61 1;83 wird im SchHichterner Kirmenbuch seine Heirat mit der Tomter des Kanz

lers - eines Kanzleibeamten - Jomen Beuther in Fulda vermerkt; 1584 lieB er 
ein Kind in Schltimtem taufen; Taufpate war der Schliichterner Klosterkeller; 
das laSt darauf schlieBen, daB Hamann smon langere Zeit seine Stellung inne
gehabt hat (UH 8, 3.6). 

62 Er war verheiratet; 1577lieB er einen Sohn taufen (UH 8, ;:25). 
63 StAM 8;: V 382-;:83. Urkunde vom 3. Oktober 159;:. 
64 Kohlenbusch 287. 
65 Eine Eintragung des Elmer Pfarrers Fey I i n g im Kressenbacher Kirmenbuch 

besagt: Sonntag zuvor [26. November 1620] habe icn aucn zu Oberkalbacn pre
digen mussen, weil Reverendus Dominus Nikolaus Ho r n ius verstorben. 
(UH 8, 3'5.) 

66 Allerdings ist es zweifelhaft, ob er die ganze Zeit in Schltichtern gewesen ist: er 
wird 1;89 in Wit ten b erg, am 26. November 159;: in He i del b erg 
immatr., heiratet am ;:. November 1593 in Schliimtern Anna Rom m e I, die 
Tochter des Pfarrers Wilhelm Rom m e 1 in Gin she i m bei GroB-Gerau. 
16o~16;:0 war Oms Pfarrer in Mot t g e r s (K 0 hie n bus c h ;:77. - UH 8, 
3.8). 

67 StAM 83 V ;:82-;:8;:. Sdrriftsatz vom 3. Oktober 159;:. 
68 Musculus war 1594-1597 Pfarrer in R ii dig h e i m . Nach einer Notiz scheint 

er im Sommer 1598 zurn. Rektor der Schule in Ha n a u bestellt worden zu sein 
(Mitteilung von H. Bott in Hanau). Auch das war offensimtlim nimt von 
Dauer, denn bald darauf war er Pfarrer in G r ii n>i n g e n (his 1602), 1603-1620 
warerPfarrerin MarjoB (Kohlenbusch 370). 
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R u 11 m ann verHelS Ende des Jahres 1597 Schllichtern und ging fUr kurze 
Zeit als Rektor an die neue Schule zu Hanau "; aber schon im September 1.598 
iibernahm er das Rektorat der gelehrten Schule in K ass e.l . 1.600 siedelte er 
nach Her s f e I d liber und wurde Rektor des dortigen Gymnasiums 70. 

Der Kantor Peter H a m ann war der einzige, der es in Schliichtern aus
hielt. Er war aber auch nicht nur Lehrer am Gymnasium. 1.593 wurde ihm das 
Amt des GegenschlieBers im Kloster iibertragen 71 . Zeitweilig war er auch 
Spitalmeister in Schliichtern 72. Er war also durch mannigfache Bindungen mit 
Schllichtern verknlipft. 

So war von den 5 Lehrern, die beim Amtsantritt Wankels am Gymnasium 
tatig gewesen waren, nur noch H a m ann iibrig. 1.595 geseIlte sich zu ihm 
Martin R ii eke r , der damals zweiter Pfarrer in Schliichtern wurde und auch 
am Gymnasium unterrichtete 73. Unter diesen Umstanden ist es verstandlich, 
daIS Abt Wankel im Mai '597 der Meinung war, daIS zu den beiden Lehrern 
noch ein dritter notig sei 74. Es fiel nicht schwer, neue Lehrer zu finden, da das 

69 R. versuchte, in Hanau auf Wunsch des Grafen Philipp Ludwig 11. ein Gymna
sium mit Konvikt einzurichten (FlUgels Bericht 1607). H . Bot t , Zur Geschichte 
der Hohen Landesschule in Hanau. Hanauisches Magazin 18 (1939), 36. - RulI
manns Absmiedsbrief datiert Hanau, den 22. September 1598. (SlAM 83 A I.) 

70 UH 8, ;25. - R u II m ann war durch mannigfache Beziehungen mit SchlUmtem 
verbunden: er hatte in erster Ehe eine Tochter des Abtes Siegfried Hettenus ge
heiratet. (UH 8, ;25.) - Er besaB ein Haus in Schliichtem und schrieb :1607 von 
sich, es sei nicht ohne, dafl ich selbst in Gedanken gestanden, wie ich fuglich 
wiederum ersten T ages nach SchlUchtern mich begeben und daselbst das wenige 
meines Lebens in Ruhe vollbringen mochte. RulImann an den Amtmann in 
Steinau, HersfeId, den 22. August 1607. (StAM 8;-1244-4.) - Es ist daher kein 
Wunder, daB er :1611 dem Ruf des Grafen folgte und emeut das Rektorat im 
Gymnasium Ubemahm. 

71 Urkunde vom ;. Oktober 159;. (StAM 8; V 382-;8;.) - Er soUte schuldig sein, 
nebst fleifliger Verrichtung seines Dienstes in der Schule und Kirche auch den 
GegenschlUssel mit dem Keller nicht allein v on wegen der Frucht aut dem 
Boden, sondern auch in Erhebung derselben in Scheuer und Tennen, wie auch des 
Gestrohs halber richtiges Gegenverzeichnis zu halten und im Namen und von 
wegen der Herrschaft, darauf von dem Amtmann v on Steinau von Lauter in ge
buhrende Pflicht genommen und ihm dabei mit Ernst eingebunden werden, auf 
die Einnahmen und Ausgaben des Klosters Frachten hintar tleiflige und gute 
Achtung zu geben. Vgl. UH 8, ;26. 

72 1614 ist von ihm als gewesenen Spitalmeister zu Schluchtern die Rede. Er starb 
161; an der Pest. (UH 8, ;26.) 

7; Martin R ii eke r, .. um 1571 in SchlUchtern, t daselbst am 4. Mai 161;, immatr. 
M a r bur g :159:1, He i del b erg 159;, war 1595 kurze Zeit Diakon in Win
de eke n, :1595-1596 zweiter, 1596--1.61; erster Pfarrer in Se h 1 U c h t ern. 
( K 0 hie n bus c h 342.) 

74 Verzeimnis der Punkte, so dem Wohlgeboren meinem gniidigen Herm der Herr 
Abt von SchlUchtern vorbrachte. SchlUchtern, den 25. Mai :1597. (StAM 8; V 
382-383.) 
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Angebot an theologismen Kandidaten rumt gering war. Nimt alle aber erwie
sen sim fUr den Smuldienst als braumbar ". Die Reihe der Lehrer, die in den 
letzten Jahren des ,6. Jahrhunderts und zu Beginn des '7. Jahrhunderts am 
Gymnasium unterrichtet haben, ist verhliltnismaBig groB. 

Im November '595 erwahnt Abt Wankel Joamim Fa b r i c ius, der mi! 
Verbesserung eines stipendii viel nutzlicher noch bei der Schule gelassen (wer
den konnte), darinnen er magno fructu doziert 76. Er hatte aber 1596 nom 
keine schrlftlime Bestallung ". '596 wird Daniel Ho 15 t , Sohn des ehema
ligen Danziger Pfarrers als Schuldiener zu SchJ.iichtem bezeichnet 7'. 

Im November '597 wurde Martin Fey I i n g ius dem Smllimterner Gym
nasium zugewiesen. Er hatte 1594-1597 als Stipendiat in Her bar n studiert 
und sollte sim nun der Smule widmen, aum zu Zeiten predigen und sim nom 
weiterhin seinen 5tudien widmen 79. 

Kurze Zeit war Johannes A p p e I ius Lehrer am Gymnasium. Er halte 
smon 1588 das Lehramt hier ausgelibt, wird aber '593 rumt mehr unter den 
Lehrem genannt. Er studierte dann in Marburg und Herbom und betatigte sich 
nam 1595 wieder als Lehrer am Gymnasium, bis ihm 1597 das Pfarramt in 
Gundhelm libertragen wurde 10. 

75 Wan k e 1 sduieb am 12. Juli 1596, oftmals wurden fremde Studiosi, deren man 
dam weder in Kirmen oder Smulen bedurflic:h, sondern nur dem Kloster Last 
und Unkosten und den ordentlimen Dienern oft molestias mamen, hierher ge
,chide!. (StAM 8J-uJ6-u a .) 

76 Abt Wankel an den Steinauer Amtmann von tauter, ohne Ort und Datum -
empfangen 4. November 1595. (StAM 83 6 2.) 

77 Joachim Fa b r i c ius an die Rate und Befehlshaber in Hanau. Schlilchtern, 
den 27. Januar 1596. (StAM 83-'1244-1.) 

78 UH 8, JJ8. 
79 Die Hanauer BefehIshaber an Abt Wankel, Windecken, den 16. November 1597. 

(StAM 83-'1236-21 a.) - Feylingius war in S chi il c h t ern geboren und 
hatte als Stipendiat die Schule im Kloster besucht. UH 8, 338; immatr. Her
b 0 r n 1594, Ordin. 1603 in Hanau, 1603-1605 Pfarrer in Gun d h e I m , seit 
1605 zweiter Pfarrer in Schliichtem und Pfarrer in E I m; gest. 1635. (K 0 h -
1 e n bus c h 354.) 

80 A p P e I ius war in 5 t e i n a u geboren und haUe ebenfalls das Gymnasium in 
Se h I il c h t ern aIs Stipendiat besucht. (UH 8, 337); immatr. M a r bur g 1593, 
Her b 0 r n 1595; 1597 Pfarrer in Gun d h e I m, gest. '1635 in S t e i n a u 
(Kohlenbusch 396). - A. ist der einzige Theologe des Schliichtemer Landes dieser 
Zeit, der auch schriftstellerisch hervorgetreten ist. '16'18 veroffentlichte er u. and. 
in FrankfurtIMain ein 418 Seiten starkes Bum u. d. T. HCensura oder Prilfung 
deren von Balthasar Menzero, d. hI. Schrift Dr. und Professor in GieBen, in 
seinem deutschen Bericht gestellten Fragen vom Sakrament der hI. Taufe; samt 
4 unterschiedlichen Bekenntnissen vom hI. Abendmahl". Dieser Schrift schlossen 
sich noch weitere Streitschriften gegen Menzer an. 5 t r i e d er. W. Pr a e s e n t, 
Kinzigtaler Biographien '1. Kirdteninspektor (Johannes) Appelius. (Hanauer Ma
gazin '10, 1931, 40 ff.) 
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'597-'598 lehrte Johannes Lot i chi u s - ein Enkel des Steinauer Pfar
rers Nikolaus Lotidtius - am Gymnasium 81. 1603 ist von Pankratius M a y 
die Rede, der als Stipendiat der Hanauer Herrschaft in Herborn studiert hatte 
und nun als Prazeptor nach Schliichtern gehen, daneben aber zur Catedtisation 
zum Lindenberg, wie auch zu Predigten in Elm und K res s e n b a c h ne
ben dem Diakon, der nicht beide Orte jeden Sonntag versehen konne, heran
gezogen werden soUte n. 

Schon vor '1605 war Jodocus A I s m ann am Sc:hliichterner Gymnasium 
tatig. lm Miirz 1605 soUte er jedoch auf nachstkiinftige Ostern entlassen wer
den 83. Daraus ist aber nichts geworden. Eine kurze Zeit muB AIsmann indessen 
1605 von Hanau die Entlassung gedroht haben, und er erwog den Gedanken, 
zweiter Pfarrer in Sc:hliichtem zu werden 84. Dazu kam es aber auch nicht, so 
daB Alsmann am Schliichtemer Gymnasium verblieb, dem er bis ,635 als 
Kantor diente; er starb, "nachdem er 30 Jahre lang im Schulstaub geschwitzt 
hatte" 85. 

1605 war Valentin L i n den b 0 r n schon einige Zeit am Gymnasium 
tatig. lm Februar 1605 wurde ihm in Hanau bedeutet, sich nach einer anderen 
SteUe umzusehen ". 

Es sind fUr das SchlUchtemer Land z. T. klangvolle Namen, die hier auf
taurn.en. Aber alle diese Manner waren nur voriibergehend am Gymnasium 
titig und haben nach althergebrachter Weise - wie A p p e I ius sagte-

81 UH 8, 326 - Auch Lotichius, ein Sohn des Pfarrers Johannes Lotichius in Ni e
de r i 5 S i g h e i m I war Schiiler des Schliichterner Gymnasiums gewesen, immatr. 
M a r bur g 1593. - 1597 bat Abt Wankel urn ein Stipendium fUr den colla~ 
borator scholae Johannes Lotichius, denn er bisher keines gehabt. Verzeichnis 
der Punkte, so dem Wohlg. m. gn. Herrn der Abt zu Schliichtern vorbrachte. 
Schliichtern, den 25. Mai :1597. (StAM 82 V 382-383 Nr. 10.) - Lotichius war 
1.598-:1602 zweiter Pfarrer in S t e i n a u, 1.602-1616 Pfarrer in 0 5 the i m , 
1617 Pfarrer in Al ten h a B 1 a u, daselbst t :16:17 Ko hIe n bus c h 245). 

82 (StAM 83-1.236-21 b). - Promemoria signatum Steinau, den :16. September 
1603. - M a y war 1581 in 5 chI ii c h t ern geboren; vermutlich war er Sti
pendiat der Klosterschule; inunatr. Her b 0 r n :160:1. Er wird wohl tatsach1ich 
sdlOn 1603 und nicht erst "um das Jahr 16:10" nach Se h 1 ii c h t ern gekommen 
sein (UH 8, 339). Er war bis :16:13 Lehrer am Gymnasium, 1613-1635 erster 
Pfarrer in Se h I U c h t ern (K 0 hie n bus c h 343). 

83 Wankel an das Hanauer Konsistorium, Schliichtem, den 13. Marz 1605 (StAM 
82-1236-21 b). - Aus diesem Schreiben geht hervor, daB A I s m ann von 
7ugend aut bei dem Kloster gezogen worden ist. 

84 Wan k e I an das Hanauer Konsistorium, Schliichtem, den 13. Marz 1605: Al s
m ann wolle sich zum Diakon allhier gebraudren lass en, so findet sidr dodr, 
dap er gar untheologisdr und auch gar leidrtfertig im Leben sidr anliipt, dodr 
stelle idr's zu der Herren Bedenken. (StAM 83-1236-21 b.) 

85 UH 8. 339· 
86 (StAM 83-123~21 b.) Anmerkung auf der RUckseite eines Schreibens Valentin 

Lindenborns an das Hanauer Konsistorium vom 22. Januar 1605. 
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einige J ahre im Schuldienst verbracht, bis sie zeitig und etwas murbe wurden, 
der lugend und Schulen Eitelkeit vergafJen, ihre studierte Sachen ausarbeiteten 
und man sah, wie sie sidt in Lehre und Leben anwiesen 87. Sie wurden dann 
Pfarrer oder iibernahrnen ein weltliches Amt. Die Schule war fUr sie nur eine 
Durchgangsstufe. 

Auch bei der Anstellung der Lehrer zeigten sich Nuancen. Lotichius und sein 
unmittelbarer Nachfolger haben nicht nur selbst die Schule geleitet, sie haben 
auch die Lehrer nach ihrem Gutdlinken und Ermessen angestellt und liber ihr 
Verbleiben an der Schule entschieden; Wankel wurde nur noch urn seine 
Zustinunung ersucht, die Entscheidung liber Anstellung und Entlassung der 
Lehrer fiel in der gdiflichen Kanzlei in Hanau. 

Das wird noch deutlicher bei der Ernennung des neuen Rektors. Die Rekto
ratsstelle wurde nam dem Weggang von Pankratius Rullmanns zunachst nicht 
besetz!. Ober die Griinde dafiir ist nichts zu erfahren; ohne Zweifel machte die 
Schule wieder einmal eine Krise durch und geriet in Verfall. Erst 1602 wird ein 
Versuch untemommen, die Verhaltnisse zu bessern. Die Initiative dazu ging 
aber nicht von Abt Wankel aus, sondern von Hanau. Am 11. November 1602 

wurde im Schllichterner Stadtgericht angezeigt, Graf Philipp Ludwig n. sei ent
schlossen, die Smule zu Schltichtem wieder in den vorigen Stand zu setzen, 
wofiir er bereits einen Rektor angenommen habe, weshalb die Biirgerschaft 
aufgefordert werde, ihre Kinder fieiJlig zur Schule anzuhalten und sich dem 
Rektor gutwillig zu erweisen ". 

AIs diese Niederschrift in Schllichtern gemacht wurde, war die Entscheidung 
iiber die Einsetzung eines neuen Rektors in Hanau Hingst gefallen. Schon im 
Juni >602 hatte der grafliche Kanzleirat Arpold 5 c h u I the Jl" mit Johann 
Werner 5 c h e f fer liber eine Berufung nach Schllichtern verhandelt 9. und 
erhielt im Juni 1602 gleichzeitig Angebote von B ii din g e n und Ha n a u, 
in den Schuldienst zu treten. Da er gehort hatte, daB in der Blidinger SchuIe 
z. Zt. argerliche Unstimmigkeiten herrschten, entschied er sim rur Hanau, ob
wohl ihm Blidingen ein besseres Angebot gemacht hatte 9t. Am 3. August >602 

87 M. A s c h k e wit z , Schulleben im alten Sch1iichterner Gymnasium (Jahrbuch 
der Ulrich von Hutten-Schule) 1.962, 28. 

88 UH 8, '11.0. 
89 Arpold 5 c h u 1 the B (Praetorius) aus B rem en, hatte in B rem en, Ba

s e I , M a r bur g 1.558, in G e n f 1.600 studiert, war 1.601. gdiflich hanauischer 
Sekretar, dann Kanzleirat und noch 1.6'11. in dieser Stellung. 

90 Johann Werner Scheffer, .. Homberg a. d. Efze, immatr. 8. November 1.600 in 
He i del b erg. Er wird dabei als Catto-Hombergensis verzeichnet. (G. Toe p
k e, Matrikel der Heidelberger Universitat 11, 205). - Er ist nicht identisch mit 
dem in K re s s e n b a c h geborenen Johann 5 c h e f fer, immatr. 1.581. Heidel
berg, 1.584 Wit ten b erg , der 1.587-1.596 zweiter Pfarrer in 5 chI ii c h t ern 
und 1.596-1.597 zweiter Pfarrer in 5 t e i n a u, sch1ieBlich 1.597-1.623 Pfarrer in 
5 t e r b f r i t z und R a mho 1 z war (K 0 hIe n bus c h 407) . - UH 8, 338 
mit unzutreffenden Angaben. 

9> SIAM 83-"44-1. 
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erhielt Scheffer - das war neu - eine vom Hanauer Konsistorium ausgefertigte 
Bestallungsurkunde. Diese umriB nicht nur seine Aufgaben in der Schule, 
sondern regelte auch im einzelnen das Verhaltnis des Rektors zum Abt, zum 
Steinauer Amtmann und zum Hanauer Konsistorium. 

Dem neuen Rektor wurde zur Pflicht gemamt, der im Kloster studierenden 
Jugend mit gutem Exempel in Leben, Lehre und Wandel voranzugehen und sie 
gemaB der Kirchenordnung zur wahren Gottesfunnt und zum Anhoren des 
g6ttlimen Wortes anzuhalten. Mit seinen Kollegen sollte sim Smeffer mristlim 
und briiderlim stellen, aber gleimwohl seiner Aufsimtspflimt fteiBig namkom
men. Den graflichen Befehlshabern und den Kirchenraten soUte er Gehorsam 
und Respekt leisten, ebenso aber auch dem Amtmann in Steinau und Abt zu 
Schllichtern als mitverordneten Inspektoren und aUem Folge leisten, wa!: sie 
ihm wegen der Schule auftrugen. 

Der neue Rektor erhielt aber nicht nur Anweisungen, die seine Dienstver
haltnisse regelten, er erhielt aum genaue Vorschriften liber den Unterricht und 
eingehende Anweisungen - aum das war etwas vollig Neues - darUber, wie er 
bei den PrUfungen in der Schule zu verfahren habe. 

Die Vorschriften liber den Unterricht hielten sich in allgemeinen Wen
dungen : die Schuler sollten in Lesen und Schreiben, in guten Sprachen und 
Klinsten unterwiesen werden, sodann auch zu fii.rgebend Diktieren, Angeben 
oder Anweisen, Komponieren, aus einer Sprache in die andere Vertieren und 
Qbersetzen und zur Lektiire verschiedener Autoren angehalten werden. Aus
fUhrlimer waren die Vorsmriften fUr die jahrlimen Priifungen in der Smule. 
Wenn der Rektor prufen, d. h. die jahrlichen publica examina und mutationes 
c1assium vornehmen will, soIl er das dem Amtmann zu Steinau und dem Abt 
als mitverordneten Inspektoren anzeigen und zugleich den beiden Pfarrern in 
Smllichtern, dem Zentgrafen und zwei Schllichtemer Ratsherren anzeigen, da
mit diese den Priifungen beiwohnen konnten. Vor dem Examen hatte der 
Rektor dem Hanauer Konsistorium eine Ubersicht uber den Priifungsstoff ein
zusenden, damit man dieselben ii.bersehen, gegen einander halten, enoagen ... 
kanne. Zugleich hatte der Rektor das Konsistorium von bevorstehenden publici 
examines zu unterrichten, damit ein Konsistorialmitglied teilnehmen und zu
gleich mit ihm den klinftigen Lehrplan beraten konne. 

Damit war das Gymnasium im Kloster durmaus nicht nur in den vorigen 
Stand gebracht, sondern etwas Neues begonnen worden. Nicht nur, daB der 
Rektor von Hanau aus eingesetzt wurde, war neu; neu war vor allem die Tat
sache, daB dem Abt nur noch die Rolle eines "Inspektors" - einer Aufsicht _ 
zugedacht war und auch das nur neben dem Amtmann von Steinau. Die eigent
lime Aufsichtsinstanz wurde das Hanauer Konsistorium. Das kam zwar noch 
nicht ganz eindeutig in der Bestallungsurkunde fur Scheffer zum Ausdruck; 
denn hier smien dem Abt und dem Amtmann von Steinau noch eine groBe 
RoUe zugedacht zu sein. Aber die Funktion des Konsistoriums war dom smon 
ktar genug umrissen, und sie sollte in der Zukunft der Smule nom deutlimer 
hervortreten. 
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Smeffer sollte sim, bevor er nam Schliimtern ging, erst in smulisme 
Dinge einarbeiten. Auf Wunsm des Grafen unterrimtete er daher von August 
an bis zur namsten Herbstmesse taglim einige Stunden an der Smule in Hanau 
und konferierte mit den dortigen Schulkollegen iiber Lehr- und Zuchtmethoden. 
Zugleich erhielt er den Auftrag, die Schliichtemer Schule nach dem Nassau
Herbomismen Lehrplan einzurimten. Im Auftrag des Hanauer Konsistoriums 
arbeitete er daher nach der Herbstmesse vor seinem Eintritt in Schliimtem 
einen entspremenden Lehrplan aus. Das Konsistorium nahm die VorsmHige 
Smeffers an und befahl ihm, sie durmzufiihren 9l. 

Was hatte man in Hanau mit dieser Emeuerung der Schliichtemer Schule 
vor? '597 hatte Philipp Ludwig 11. die Absicht, in der Altstadt Hanau ein 
Gymnasium ilIustre oder Acaderrucum nam der Art der von ihm besumten 
Herborner Smule zu griinden. Aber wenn aum sein Vormund Johann der 
Altere von Nassau ihn imrner wieder zu dieser gottgefiilligen Handlung ermun
terte - die Smule hatte eine Statte der Pflege des reformierten Bekenntnisses 
im Hanauer Lande werden und unter Umstanden gute Dienste fUr die For
derung des reformierten Bekenntnisses leisten konnen -, so bestanden dom 
im Kreise der graruchen Ratgeber starke Widerstande gegen diese Absicht. 
Nom im Januar 1.607 stellte der Direktor des Hanauer Konsistoriums, Dr. Ger
hard Fliigel 93, fest, daIS es in Smliimtern eine "feine Schule" gebe; man habe 
smon Pan k rat ius R u 11 m ann und andere gelehrte Leute nam Hanau 
bemiiht, dieselben auch eine Zeitlang unterhalten und keine Kosten gescheut, 
ohne aber zum Ziel zu kommen. Man braume groBe Mittel, urn die Scnule in 
SchlUchtern instand zu halten, eine zweite brauche man nimt. Aum Dr. Peter 
K e u c hen ius hielt zwei Gymnasien nebeneinander fUr unmoglicn. Im glei
men Sinn liuBerten sim die anderen Berater des Grafen. Nur der Hanauer 
SchultheiB Dr. 5 t u r i 0 sprach sich Anfang .607 eindeutig fiir die Griindung 
eines Gymnasiums in Hanau aus 94. 

Unter diesen Umstanden ist es durchaus denkbar, daB Philipp Ludwig 11. 
1.602 noch geneigt war, seine Plline mit einem akademiscnen Gymnasium in 
Schliichtern zu verwirklimen, wo bereits eine hohere Schule bestand, die eine 
ruhmvolle Vergangenheit aufzuweisen hatte. Die Bemerkung, dag die Schliich
terner Smule "nach dem Nassau-Herbornisch.en Smlag" zu gestalten sei, weist 
jedenfalls in diese Richtung. Es war nur die Frage, ob Personen und Ver
haltnisse in Schliichtem solche Wiinsche rechtfertigen konnten. Jedenfalls hat 

92 ProtokoII unterfertigt von FlU gel und S c h e f fer, ohne Ort und Datum 
(StAM 8:;-1.244-1.) . - FlU gel , der Direktor des Konsistoriums, trat nom 1.607, 
aIs Philipp Ludwig 11. das Hanauer Gymnasium zu einer Hohen Smule aus
bauen wollte, fUr das Gymnasium in S chi ii c h t ern ein. 

9:; Dr. Gerhard F 1 ii gel aus Br e men, 1.600 in Ha n a u zur Registratur, 
spiiter Dr. jur., Direktor des Konsistoriums und Hofadvokat in Hanau bezeugt 
bis 1.609. 

94 H. Bot t , Zur Geschichte der Hohen Landesschule in Hanau. (Hanauisches Ma
gazin 18, '939 5 . 34 H.) 
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sich Philipp Ludwig 11. erst Anfang ,607 hir die Errichtung der Hohen Schule 
in Hanau entschieden. Es mag sein, daB die Erfahrungen mit Scheffer in 
SchlUchtem ihn in dieser Entsdleidung bestarkt haben. 

Scheffers Einfiihrung in SchlUchtem fand am ,. Dezember ,602 statt ". 
Er kam offensichtlich mit den besten Absichten und im volligen Einvemehmen 
mit dem Hanauer Konsistorium hierher i jedenfalls hatte das Konsistorium 
seine padagogisdlen Plane selbst angeregt und gebilligt. Trotzdem haben aIle 
guten Wiinsche und Absichten keine Friichte getragen. Was war die Ursache? 
Lag es an Scheffer, dall die mit so grollen Hoffnungen begonnene Neuordnung 
der Sdlule nicht recht durchgesetzt werden konnte oder lag es an den Um
standen im Kloster? Scheffer selbst sagte, daB er wenig Hilfe von den Kollegen 
gehabt und daher Uber drei J ahre lang 6 Stunden Schule habe halten mUssen ". 
Scheffer hat wohl seinen vom Hanauer Konsistorium gebilligten Lehrplan mit 
zu grollem Eifer und ohne die erforderliche Geschicklichkeit durdlzufiihren ver
sucht. Vermutlich wollten sich die schon langere Zeit am Gymnasium tatigen 
Lehrer nicht aus ihrem Trott herausreiJSen lassen, und 50 kam es nach allen 
Seiten zu Schwierigkeiten: die Schiiler wurden iiberfordert, mit den Kollegen 
kam der Rektor nicht zurecht, es gab Meinungsverschiedenheiten und Streitig
keiten; das wirkte wieder auf die Schiiler zurUck, es kam zu Disziplinschwierig
keiten und zum Verfall der Schulzucht. Das sind wenigstens in etwa die Zu
stande, die der SchlUchtemer Pfarrer Martin RUc k er, der selbst bis '595 
Lehrer am Gymnasium gewesen war, in einer Denkschrift schildert, die er nach 
dem Tode Wankels ,609 auf Wunsch des Steinauer Amtrnannes anfertigte " . 
RUckers SchUderung ist sehr dUster. Vielleicht mull man dabei beriicksichtigen, 
daB RUcker mit Abt und Rektor nicht zum besten stand. Ausdriicklidl betont er, 
daB er bei Lebzeiten des nurunehr verstorbenen HeIIIl Abts von der SchuIe 
giinzlich ausgeschlossen gewesen und weder vom Abt noch vom Rektor zu 
Rate gezogen worden sei ". Abt und Rektor lie.Ben sim also von einem ihnen 
unliebsamen Kritiker nicht dreinreden und smeinen sim - wenigstens in dieser 
Beziehung - einig gewesen zu sein. T rotzdem wird man Riicker Sachkenntnis 
zubilligen und seinen Aussagen Gewimt beimessen miissen. 

RUcker spricht zunachst vom Unterrichtsbetrieb. Er ist der Auffassung, daB 
die Zahl der Lehrstunden zu groll sei; er glaubt, daB der Unterricht in der 
Mathematik eingesmdinkt werden und mehr Zeit fiir Stiliibungen, Deklama
tionen und Disputationen aufgewendet werden miiBte, zumal es den Smiilem 
an Grundlagen der Grammatik fehlte, wie man bei den Examen und aus den 
Stiliibungen feststellen konne. Abgesehen von diesen Fragen - bei denen man 
durmaus abweimender Meinung sein konnte - prangerte Riicker zwei Um
stande im Schulbetrieb an, die allerdings schwer ins Gewicht fielen: einmal 

95 Scheffer an die Hanauer Rate, ohne Ort, den 5. Marz 1607 (StAM 83-1244-1). 
C}6 Protokoll, unterzeichnet von Flugel und Scheffer (StAM 83 83-1244-1). 
97 UH 8, 118. 
98 SchHichterner Schulschmerzen anno 1609. (Unsere Heimat 5, 1920121), 91 ff 

(; UH5)' 
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spricht er von den "unleidlichen simulteten, so der dominus Rector mit seinen 
collegen vice versa derengestalt aliiert untereinander, daB dadurm nimt allein 
bei zarter studierender Jugend wenig erbaut, sondern auch merkliches A.rgemis 
gegeben ise' ". 

Als zweites Obel im 5mulleben bezeimnet Rucker, daB innerhalb weniger 
J ahre eine so laxe disziplina eingerissen sei, daB man sich in Gegenwart frem
der, ehrlicher Leute schamen miisse 100. Was Riidc.er iiber die Zumtlosigkeit in 
der 5mule anzufiihren weiB, klingt fast unglaublim. Da alle Lehrer des Gym
nasiums verheiratet waren und in der Stadt wohnten - aum der Rektor, der 
zunachst im Kloster gewohnt hatte, bezog nach seiner Verheiratung 1605 eine 
Wohnung in der Stadt - war im Kloster niichtliches Auslaufen, compotationes, 
grausames Zetergeschrei, Raufen und Schlagen, zu 'Vieles und zu langes Schla
fen, Unterlassung der Morgengebete an der Tagesordnung. Dem allen konnte 
nur gesteuert werden, wenn auf eine gelehrte und geschickte Person bestellt 
wiirde, die Tag und Namt bei der Jugend im Kloster ware. 5meHer selbst 
scheint seines Daseins im Kloster nicht froh geworden zu sein. 1607 spricht er 
von seiner miihseligen, vielHiltigen und saueren Arbeit und so mancherIei Be
schwerden durch die Knaben, die er bei Verrimtung seines Schuldienstes taglim 
und gleichsam stiindlim auszustehen habe 101. Smeffer verdarb es aber aum 
mit den Hanauer Raten und BefehIshabem. Er wurde ihnen lastig mit seinen 
Gesumen urn eine Erhohung seiner Beziige, so daB eine seiner Eingaben in 
Hanau mit der Randbemerkung versehen wurde: Die Schulden, so er hiebevor, 
ehe er nach SchlUchtern kam, gemacht hat, die bezahle er 'Von dem seinigen, 
sonst kann er mit seinem Salario gar wohl jiihrlich zukommen, wie der Herr 
Abt, Amtmann und andere zu Schlilchtern erkennen und sich dieser unbeschei
denen Forderung halber uber die MaJ3en 'Verwundern 102. Er hat denn auch 1611 

dem wieder nam Schliichtem berufenen Pankratius RuJlmann weimen und sich 
bis zur 5mlieBung der 5mule im J ahre 1628 mit der 5tellung eines Konrektors 
begniigen miissen 103. 

Die Vorwiirfe, die Pfarrer Rucker in seiner 5mrift erhebt, betreHen aber 
nimt nur den Rektor und die Lehrer des Gymnasiums; sie betreffen auch den 
Abt Wan k e I. Er halte ja als erster die Aufsimt uber Lehrer und Smiiler. Er 
hat es aber offensichtlich rumt verstanden, die Lehrer am Gymnasium zu einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit zu bringen, und er war zu smwam und zu Iassig, 

-------------------------------------
99 Er glaubt, daB solchem Unrat certis et utrique parti praescriptis legibus remediert 

werden konne, wenn jeder Teil ad mutuum in docendo consensum emstlich u
mahnt werde. 

100 Dazu haben aber nam Meinung Rii<kers "die praeceptores nicht geringe Ur
sadten vel praeposita lenitate vel mutuis dissentionibus" gegeben. 

101 (StAM 83-1244-1.) - Se h e f fer an die Hanauer Rate, ohne Ort, den 
5. Mlirz 1607. 

102 Sdteffer an die Hanauer Rate, ohne Ort, den 5. Marz 1607 (StAM 83-1244-1). 
103 Eine Eintragung im Schliidttemer Kirchenbuch besagt, daB der alte Conrektor 

Wern erus SdJefferus, ante hac rector huius scholae, am 17. August 1632 gestor
ben sei (UH 8, 261). 
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um mit Energie ein straffes Regiment im Kloster durmzusetzen. Er sah wohl 
auch gar nicht die MiBstande in der SchuIe oder hieIt sie wenigstens nicht fiir 
so schlimm. ; jedenfalls spradt er '1608 von einer nunmehr wohlangestellten 
Schule und Haushaltung im Kloster 104. Er suchte seinen personlidten Vorteil 
und ging seinen Neigungen nach. So konnte es geschehen, daB er iibergangen 
und iiberspielt wurde und es mit Schwierigkeiten zu tun bekam. Er nahm seine 
Zuflucht zu KIagen, kIammerte sich an die iiberlieferte Ordnung im KIoster 
und war zu schwadt, um sie durmzusetzen oder aufrechtzuerhalten. Er hatte 
nicht das Format des Schliichtemer Reformators und konnte nicht verhindem, 
daB ihm die ZiigeI entglitten und sich damit eine neue Ordnung im KIoster 
durmsetzen mwste. 

IV. 

Unter solmen Umstanden ist es zu verstehen, daB man sich in Hanau uber 
eine Neuordnung im Kloster Gedanken machte. Aus dem Jahre '1607 ist das 
Konzept eines umfangreichen Gutachtens erhalten, in dem das Hanauer Kon
sistorium zu einigen ihm vom Grafen Philipp Ludwig 11. vorgeIegten Fragen zur 
Neuregelung der klosterlichen VerhaItnisse Stellung 
nahm 105. 

Das Konsistorium stellte sich eindeutig und grundsatzlich auf den Stand
punkt, dag die Administration des Klosters allein dem Grafen als der ordent
lichen Obrigkeit zustehe, nicht zwar dergestalt, daJl dieselbige (Eure Gnaden) 
darunter residieren muflte, sondern in allerwegen (wie es nun etliche lahre her 
mit saIcher Administration gehaIten) durch Hilfe des angeordneten Consistorii 
in gravioribus, in geringeren Sachen durch Gutachten des Abtes und Amtman
nes von Steinau. In gIeicher Weise, wie das Konsistorium im Namen des Gra
fen die Bestallung der Geistlichen ausfertigte und von ihnen im Namen des 
Grafen den gebiihrlichen Revers gefordert und genommen habe, wollte es auch 
allein die Leitung des Klosters iibemehmen, inmaflen dann von Eure Gnaden 
soIche administratio dem Cosistorio hierbevor wohlbediichtig 104 sei aufge
tragen und anbefohIen, d. h. wenn der Graf das Konsistorium mit dieser Auf
gabe oHiziell betraute. Das Konsistorium empfahl sich fiir diese Aufgabe mit 
dem Hinweis darauf, daB es solange es zu Eure Gnaden die Administration m i t 

1.04 Wan k e I und Keller Fin k an den Grafen Philipp Ludwig 11., 5 chi ii c h -
t ern I den 28. Februar 1.608 (StAM 82 V 382-383 Nr. 1.06) . - Dieser Ausspruch 
bezog sim aber nur auf die wirtsmaftlimen Angelegenheiten. Wankel war der 
Auffassung, daB man nunmehr infolge des groBer gewordenen Smulbetriebes 
- offenbar war die Zahl der Smiiler und Lehrer wieder etwas gewamsen - zum 
Backen, Brauen und Komen und zum Beheizen der Smu1stubeni der Stuhen der 
Lehrer und Smiiler mehr Holz hraumte als hisher. 

1.05 H ••• die Verwaltung des Gotteshauses Schllimtern, niitzlime, notwendige An
stellung der Kelleri oeconomi und anderer Dienste belangendH vom 5. Januar 
1607 (StAM 83 V 38'-383). 

706 An dieser Stelle ist das Wort solemniter gestrimen und tDohlbediichtiglich 
dariiber geschrieben. 
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in Handen gehabt, mit Vorwissen Eure Gnaden darin verfahren, auch in hohen 
und wichtigen Sachen oh ne Eure Gnaden gniidiges Gutachten und Geheifl nicht 
bald etwas Schlieflliches gehandelt habe und nimt - mit einem Seitenblick auf 
die friiheren Verhaltnisse im Kloster - wie sonst wohl von anderen, welchen 
nur mit einer inscriptio certis suis limitibus circumscripta anvertraut gewesen. 

Eine Riickgabe der alleinigen Verwaltung des Klosters an den Abt und die 
Konventualen hielt das Konsistorium fUr ausgeschlossen. Es wies auf die Zu
stande hin, die im Kloster geherrscht hatten, als der Abt allein dart regierte: 
Abt und Konvent hatten das Kloster samt desselben Einkommen und Renten 
langst verzehrt, und wie stiinde es dann urn der Herrschaft Hanau Nutzrecht 
und Gerechtigkeit oder urn die Erhaltung der Religion? Das Konsistorium ap
pellierte an den Grafen, sich daran zu erinnern, mit welch groBen MUhen, Un
kosten, Sorgen und Gefahren sein Vater, seine Voreltern und er selbst bisher 
sich des Klosters angenommen und es gegen WUrzburg geschUtzt hatten, was 
alles umsonst und vergeblich gewesen ware, wenn man diesen Abt wiederum 
installieren wollte. Das Gutachten schlieBt seine Bedenken gegen eine Wieder
herstellung der vollen Amtsgewalt des Abtes mit den bezeimnenden Worten: 
Ob nun eine also herrliche Gelegenheit (t) ... wiederum aus Handen zu geben 
und ohne tragende Ursache in Gefahr zu setzen, werden Eure Gnaden selbst 
vernunftig ermessen. 

Das Konsistorium wollte weder zur alten Ordnung irn Kloster zuriickkeh
ren, noch etwas Neues errichten; es wollte eine Entwicklung verfestigen, die 
sim im Kloster angebahnt hatte und die im Zuge der Zeit - in dem Erstarken 
der Landesherrsmaft - begriindet war. Es smlug daher vor, bei der bisher 
gewahrten guten Ordnung zu verbleiben. Der Graf soUte legitimus administra
tor des Klosters sein; in smweren Fallen sollte die Entsmeidung mit Hilfe des 
angeordneten Konsistoriums getroffen werden, doch nicht ohne Rat des Abtes 
und des Steinauer Amtmannes, in leichteren Angelegenheiten sollten der Abt 
und der Amtmann in Steinau zu entsmeiden haben. Ausdriicklim sollten dabei 
die Dienste - die Pfarrer, Kapellane, Smuldiener, Keller und tlkonome - nimt 
ohne das Konsistorium und also nicht ohne den Grafen selbst bestellt werden, 
weil solches jurisdictionalia sein, so einer Obrigkeit zustehen. 

Das Konsistorium wollte den Abt nicht v611ig ausschalten. Aber es wollte 
ihm einige weltliche Beamte beigeben, die mit ihm gemeinsam die Inspektion 
Ubp.r das Kloster ausUben soli ten. Diese Inspektion soUte dem Amtmann in 
Steinau, dem Steinauer Keller und dem Abt dergestalt iibertragen werden, 
daB diese Beamte alle Vierteljahr im Kloster zusammenkommen und sich beim 
Keller, Rektor und Okonomen Uber die ZusHinde im Kloster orientieren 
sollten. Der Okonom soUte alsdann jedesmal seine Rechnungen vorlegen 
und Rektor und Lehrer darlegen, wie die Iungen instruiert und traktiert 
wiirden. le nach Befund sollten die Beamten in geringeren Angelegenheiten 
dann selbst entscheiden, in wichtigeren sich an das Konsistoriurn wenden. 
Auf diese Weise wiirde nach Auffassung des Konsistoriums die Autoritat 
des Abtes nimt wesentlim gesmmiilert, aum halte er sim dann keines Aus
smlusses zu beklagen. Dall eine Inspektion notig sei, habe sim der Abt 
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selbst zuzuschreiben; andererseits hatten die Aufsichtspersonen nimt selbst
herrlich l besonders in wichtigen Samen, zu schalten und zu walten, sonclern 
miiBten jederzeit, wo notig, den Grafen oder das Konsistorium einschalten. 

Aber wenn auch der Abt in seiner Autoritat erhalten werden saUte, so sall
ten dam seine Befugnisse in einigen wichtigen Dingen eingeengt werden. Wie 
nach der Regelung von '593 sah auch jetzt das Konsistorium vor, dall der Abt 
kein Siegel ruhren durfte. Dieses Recht sollte allein dem Grafen von Hanau 
als ordentlicher Obrigkeit des Klosters zustehen. Die Lehen des Klosters soll
ten van niemand anders als vom Grafen a15 oberstem Kastenvogt, Land- und 
Schirmherrn empfangen werden, da soIche politischen Samen den Abt a15 einen 
Geistlichen nichts angingen. Die Erbbriefe sallten nach wie vcr im Namen des 
Grafen mit dessen Siegel bekr~iftigt werden. Andere Siegel saUte es im Klo3ter 
nicht geben. FUr diesen Zweck brauche man aber nicht den Revers des Abtes 
zu revidieren. Femer schlug das Konsistorium in weiterer Einengung der Be
fugnisse des Abtes vor, ihm nicht mehr die Verrugungsgewalt liber die beweg
lichen GUter des Klosters zu Uberlassen, da das nicht allein nicht ratsam, son
dem auch gefahrlich sei. 

Das Amt eines Okonomen wollte das Konsistorium im Kloster beseitigt wis
sen. Es war der Ansicht, daB das Okonomiewesen nicht so weitHiufig sei, d~ 
man deswegen einen eigenen Oeconomus mit Weib und Kind, Magd und 
anderem Gesinde zu halten und dariiber aum nom eine besondere lnspektion 
zu halten brauche. Das Konsistorium meinte, d~ diejenigen Beamten, denen 
die Inspektion des Klosters anvertraut sei, aum ohne Schwierigkeiten die Oka
nomie beaufsichtigen konnten. In letzter Instanz wollte das Konsistorium selbst 
die Okonomie Uberwacheni es sah nicht ein, wozu die Trennung der Okonomie 
von den Kirmen- und Smulsachen notig sei, da ja aum das Konsistorium in 
der Okonomie zu verfahren und hauszuhalten wissen mUsse. FUr den Fall, daB 
dennoch ein Okonom angestellt werden sollte, machte das Konsistorium einige 
Bedenken gel tend. Sie bezog sich auf die Kompetenz des Okonomen und des 
Kellers: es sei unbegreiflich, daB einem Keller alles, was in sein Amt gehorig, 
und ein Okonom nicht mehr als das, was ihm eigentiirnlich zustehe, zu verwal
ten und zu verrechnen anvertraut wiirde. Es war der Ansim.t, daB ein Okonom 
im Kloster einfach nicht genug ausgelastet sei. Flir alle FaIle schloS das Kon
sistorium den fur dieses Amt vorgesehenen Philipp J 0 k e I mit dem Beden
ken aus, der Keller soUte keinen Anhang im Kloster haben; er wiirde sich sonst 
im Kloster breit machen, obsmon diese geistlimen GUter urspriinglich fUr die 
Annen gestiftet worden seien. Ebenso war das Konsistorium dagegen, den 
Dienst des Zentgrafen mit dem Kelleramt zu verbinclen. 

Die nom immer nicht durchgefUhrte Renovatur der Klostergiiter soUte nun 
endlich in Angriff genommen werden, wobei auch der Abt als Bestunterrichte
ter liber des Kosters Gefiille ZUT Berichterstattung und Hilfeleistung herange
zogen werden sollte. Nach AuHassung des Konsistoriums soUte dieses Werk 
gemeinsam vom Steinauer KeUer, dem Amtmann von Steinau und vom Abt 
durchgeflihrt werden. 
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Am 23. Januar ,607 lagen die vom Konsistoriurn behandelten Fragen den in 
Win d e eke n versammelten graflimen Raten Peter K e u c hen ius, 
Arpold 5 c h u I the B und Philipp Bot t und dem Direktor des Hanauer 
Konsistoriums Gerhard F I ii gel zur Beratung vor 101. 

Nicht alle Anregungen des Konsistoriurns wurden von den Raten aufge
gtiffen. Der Auffassung, den Abt in seinem Amt zu belassen, schlossen sim 
die Rate an. Etwas weniger wortreim, aber klarer wurde festgelegt, daB der 
Abt sich principaliter mit Kirchen- und Schulsachen zu ben eh men habe und aut 
Kellerei- und Okonomiesachen ein Auge mU ha ben und zusehen, dall alles mit 
Nutz angestellt und die Rechnung richtig gehalten werde. Zur Durchfiihrung 
dieser Aufgaben soil ten ihm die Kirchen- und Schuldiener zu Schllichtern, der 
Keller, der Okonom und das Gesinde im Namen des Grafen durch den Amt
mann in Steinau und die zur Abhorung der Rechnungen deputierten Hanauer 
Rate zugewiesen werden. Wenn es dem Abt an Autoritat mangelte, soUte ihm 
vom Amtmann zu Steinau, dem Grafen oder aus dem Konsistorium die Hand 
geboten werden. Dabei sollte dem Abt und dem Amtmann streng untersagt 
werden, groBere Geldsummen oder anderes ohne Vorwissen wegzusdtenken 
oder wegzuleihen, wie friiher geschehen. 

Damit behielt Wankel seine Stellung. Aber diese blieb vage genug: er halte 
nur die II Aufsicht", und es war eine Frage seines personlichen Ansehens und 
seiner Autoritat, was er aus dieser Aufgabe zu mamen verstand. Die bisherige 
Erfahrung hatte gezeigt, daB er nicht in der Lage war, sim durchzusetzen und 
aus der Restposition, die ihm im Kloster geblieben war, etwas zu machen. 
Festere, greifbarere Funktionen wurden ihm auch jetzt nicht zugestanden. An
dererseits erreimte das Konsistorium vorlaufig nom nimt sein Ziel, allein 
und in eigener Verantwortung die Verwaltung des Klosters im Namen des 
Grafen zu liberwachen. Die Inspektion liber das Kloster blieb nach wie vor 
zum Teil in der Hand der weltlichen Beamten, zum Teil in der Hand des Kon
sistotiums. 

Mit der vom Konsistorium gewiinsmten Beseitigung des Okonomen im 
Kloster waren die Rate nicht einverstanden. Die vom Konsistorium gegen 
das Bestehen dieses Amtes geltend gemachten Bedenken wurden liberhaupt 
nicht in Erwagung gezogen. Die Rate beschlossen, dieses Amt mit dem Schul
meister von Rod e n b a c h zu besetzen. Dieser wurde aufgefordert, sim zur 
In,truktion zurn Grafen Philipp Ludwig H. nach Steinau zu begeben. Er sollte 
nach Ansicht der Rate auch das Amt des GegenschlieBers im Kloster liberneh
men. Die Aufsicht liber ihn sollte in der Weise durchgefiihrt werden, daB er 
jede Woche im Beisein von Abt und Keller Rechnung legen sollte. 

Der Kellereidienst, der offenbar seit 1.604 nicht besetzt war, wurde neu ge
ordnet; zum Keller wurde Johann Fin k vorgesehen, doch unter der Bedin
gung, daB er fUr den Dienst eine hinreichende Kaution stelle, daB er nicht im 

107 Actum Windecken, den 23. Januar 1607 (StAM 83 V 469-470). - Dr. Philipp 
B o t t, Sohn des Wilhelm Bot t I Hanauer OberschultheiB in D 0 r h e i m j 

1596 Hofgerichtssekretar in Ha n a u, spater Kanzieirat, t Frankfurt '19. 8. 1637. 
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Kloster wohne und - abweimend von der Regelung von 1593 - aum keinen 
Tisch darin habe. 

So blieb die Ordnung, wie sie seit 1593 im Kloster geschaffen wurcle, im 
wesentlichen bestehen. Vieles blieb daher noch ungeklart. Noch waren z. B. die 
Urkunden des Klosters in Schlikhterni in Hanau hatte man iiber diese Dinge 
keinen Oberblick; von den die Lehnsleute des Klosters betreffenden Urkunden 
befand sich 1607 nichts bei der Registratur in Hanau. Von den Akten des 
Klosters wuBte der Hanauer Kanzleirat Arpold 5 c h u I the g 1607 ebenfalIs 
nichts; nur von einer Lade in des Abtes Kammer, in der sich neben einigen 
Akten eine silberne Kanne und ein paar Chorrocke befanclen. Aum von einem 
Liidlei" ist 1607 die Rede, dessen Inhalt zwar von dem verstorbenen Johann 
Fe I ten und seinem Nachfolger Arpold 5 c h u I the g aufgenommen wor
den war; "weil aber damals" - so erklarte 5 c h u I the g 1607 - "gedachter 
Kiimmerer [FeltenJ alle Schliichterner Sachen zu sich genom men, so habe ich's 
dabei bleiben lassen, will ab er in den Sachen nachsehen, ob sich das lnventa
rium irgend fande ; wo nicht und die Siegel am Liidlein nom ganz, kann man 
bei kunftiger Abhorung der Rechnungen dasselbe offnen lassen ~nd sehen, 
was sich darin finden wird." 108 In alIen diesen Dingen die Zligel anzuziehen, 
die Aufsicht liber die klosterliche Wirtschaftsfiihrung zu verbessem und zu 
straffen, war das Ziel, das das Konsistorium mit seinem Gutadtten verfolgte. 
Das Konsistorium sah das Kloster als eine Stiftung an, deren urspriinglich fur 
die Annen gestifteten Gliter im Namen und im Auftrag des Grafen a1s ober
stem Landesherrn und Schirmvogt des Klosters durch das Hanauer Konsisto
rium zu verwalten seien. Mit diesen Absichten konnte das Konsistorium sich 
nicht durchsetzen. Noch muSte es die Aufsicht mit den herrschaftlichen Beam
ten teilen, und die letzte Entscheidung in den Angelegenheiten des Klosters 
fiel in der gdiflichen Kanzlei. Aber eines wird aum in den vorlaufigen Be
schllissen der graflichen Rate deutlich: die Wirtschaftsleitung hatte der Keller, 
die Okonomie war in den Handen des Okonomen, der zugleich GegenschlieBer 
war, und die Leitung des Gymnasiums hatte der Rektor. Dem Abt blieb keine 
eigene Aufgabe mehr; er hatte mit einigen anderen weltlichen Beamten ledig
lich die Inspektion des Klosters. Aber das konnten die weltlichen Beamten 
auch allein tun. Der Abt eriibrigte sich. Es war daher konsequent, daB dieses 
Amt nam dem Tode Wankels nicht mehr besetzt wurde; sein Verhalten wah
rend seiner Amtszeit hat diese Entwicklung offenkundig beschleunigt. 

V. 
Die kirchlichen Verhaltnisse waren beim Amtsantritt Wankels nom reimlim 

ungeklart. Zwar hatte sich die Reformation in der Grafschaft Hanau langst 
durchgesetzt. Graf Ludwig Philipp I. (1561-1580) hatte 1577 eine Kirchen
visitation durchflihren lassen mit dem ZwecK, die Uberreste der alten Kirme 
zu beseitigen, die sim nom allenthalben vorfanden. Auch hatte man bereits 
begonnen, die Kirchenverfassung umzugestalten. Schon 1563 war in Hanau das 

1.08 (StAM 83 V 382-383). Gutachten des Konsistoriums vom 5. Januar 1.607. 
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Konsistoriurn als oherste kirchlime Behorde eingerimtet worden. In den 
70 er Jahren waren die Anfiinge der Presbyterien in den Gemeinden entstan
den. 1.577 werden in Steinau Censoren erwahnt, die anstatt der vorherigen 
Altesten gewiihlt worden waren, und auch in Schliichtern ist im gleichen Jahr 
von Censoren die Rede lOt. Aber es war nom keineswegs entschieden, ob sim 
im Hanauer Lande das Luthertum oder das reformierte Bekenntnis durmsetzen 
wiirde. Noch 1593 waren die Bevolkerung und fast alle Geistliche lutherisch, 
nur einzelne Beamte und Geistlime, die von den beiden refonnierten Vormiin
dem eingesetzt worden waren oder bereits an ihre Stellung unter dem zuklinf
tigen, im refonnierten Bekenntnis erzogenen Landesherrn damten, hatten sirn 
dem reformierten Bekenntnis zugewandt. Erst die Dbernahme der Regierung 
durch Philipp Ludwig 11. brachte die Entscheidung. 

Wie Wankel in der Bekenntnisfrage dachte, ist nicht eindeutig festzustellen. 
Er war in Hammelburg geboren, wo das lutherisme Bekenntnis herrsmte. In 
der KlostersdlUle in Smllimtem war er unter dem Abt Lotich..ius und seinen 
Sdriilem, die in Wittenberg und Marburg studiert hatten, zweifellos in den 
lutherischen Auffassungen bestarkt worden. Ob er schon vor seiner Wahl sich 
dem reformierten Bekenntnis zugewandt hatte, ist zu bezweifeln. Es ist aber 
wahrscheinlich - die Urnstande seiner Wahl machen es deutlich - , daIS er sich 
bei seiner Einsetzung zurn Abt bereitgefunden hat, flir das refonnierte Be
kenntnis einzutreten. In dem von ihm bei seiner Amtseinsetzung unterzeim
neten Revers verspram er, darauf zu achten, daf3 das Wart Gottes der christ
lichen Gemeinde durch die in dies Kloster gehorigen Kirchendiener nach 
Ausweisung gottlicher aposto/ischer Schrift aufs getreulichste und flei
pigste ... laut [des] der gniidigen Herrschaft hiebevor publizierten Abschieds 
1Jorgetragen und die hI. Sakramente nach der Satzung Christi ausgespendet 
werden m ogen. Diese Satze waren sehr vorskhtig abgefaBt. Das war ganz im 
Sinne des Ahsmieds vom Juni 1591., in dem die beiden reformierten Vormlin
der und Pfalzgraf Johann Kasimir - als Obervormund - in Gegenwart der 
beiden jungen Grafen Philipp Ludwig 11. und Albrecht feierlich erklart hatten, 
daB sie niemand zu ihrer Lehre zwingen wollten, sondern jedem anheimge
stellt werde, seinen Glauben ungehindert zu bekennen 110. Diese ErkHirung 
entspram indessen keineswegs den Absichten der reformierten Vormlinder, 
insbesondere des Grafen Johanns des Alteren von Nassau, der die treibende 
Kraft bei der Durdtsetzung des reformierten Bekenntnisses im Hanauer Land 
war. Die Anhanger des lutherischen Bekenntnisses sollten nur beruhigt werden. 
So war aum der von Wankel unterzeichnete Revers bewuBt unklar gehalten. 
Man konnte ihn verschieden auslegen; man konnte ihn im Sinne der Luthera
ner verstehen, konnte sim aber aum auf ihn beziehen, wenn man das refor
mierte Bekenntnis im Hanauer Oberlande durchsetzen wollte. 

Ob Wankel sim gleidt nach seiner Amtseinsetzung tatsachHch im Sinne einer 
Durchsetzung des reformierten Bekenntnisses verhalten hat, ist nimt genau 

109 Pastoralblatt 57, 1955, 84 fE. ' 
110 Stadtarchiv Hanau 1168. Mitgeteilt von H . Bot t in Ha n a u . 
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festzustellen. In der Klosterkirche soIl nam seinem Amtsantritt eine Sauberung 
im Sinne des refonnierten Bekenntnisses durchgefiihrt worden sein. Das sog. 
Sakramentshauschen in der Klosterkirme 5011 abgebromen worden sein, ebenso 
sollen die Altare in der Gruft, wo die Monche begraben lagen, beseitigt und 
die dadurm entstandenen Lamer zugemauert worden sein 111. Unter seiner 
Leitung sind wohI auch die ersten Schiiler des Gymnasiums an die Hohe 
Smule in Herbom, die Homburg aum des wetterauismen Reformiertentums, 
die zeitweilig nam Siegen verIegt war, gezogen 112. 1596 wird ausdriicklich fest
gestellt, daIS zwei Stipendiaten aus dem Kloster in Siegen studierten, aber nom 
weitere vorhanden seien, die aum gem fortgesmkkt wiirden 113. 

In seinen Briefen an den Hanauer Grafen und die Hanauer Rate und Be
fehIshaber zeigt sich Wankel als eifriger Anhanger des reforrnierten Bekennt
nisses, der bereit ist, sich aktiv in die landesherrliche Kirchenpolitik einzu
schalten. In einem Schreiben an die Hanauer Riite vom 14. Oktober 1595 klagt 
er iiber die geringen Fortsdrritte, die das reformierte Bekenntnis in der Hanauer 
Obergrafschaft mache. Er fordert, daB sich die Hanauer Rate starker fiir die 
Reformierung einsetzen, denn da bisher keine energismen MaBnahmen ge
troffen worden seien, werde manmer im Aberglauben gestarkt, manmer in 
rechtem angefangenen Glauben geschwacht, mancher auch ganz wieder abfallig. 
Wankel setzte seine Hoffnung auf den neuen Herm, den Grafen Philipp Lud
wig 11., der 1595 in Hanau die Regierung iibemommen hatte tt4. 

Aber zwismen den Worten Wankels und seinen Taten ist von Anfang an 
eine gewisse Diskrepanz unverkennbar. Wankel sprach zwar von unserer 'Oor
genommenen RefonnaHon, driickte aum seinen Schmerz dariiber aus, daB 
Lehre und Zeremonien der Reformierten je Hinger, je mehr verlastert wiirden 
und forderte strenge MalSnahmen gegen die Widerspenstigen, aber selbst 
smeint er nur wenig getan zu haben, urn die Same des reformierten Bekennt
nisses energism zu fardem, und in Hanau gewann man im Laufe der Zeit den 
Eindruck, daB er keineswegs alles tat, was in seinen Kraften gestanden hatte. 

Die von dem Abt Wankel - wenigstens in seinen Briefen - so sehr herbei
gesehnte "Ankunft" des Herm fand um die Wende der Jahre 1595/96 statt 115. 

Ende Dezember 1595 erschien er in Steinau und lieS hier die Pfarrkirche 

11.:1 So jedenfalls R u I I m ann, Kloster SchIiidttern 11 286. - Ob diese Naduicht 
richtig ist, muB bezweifeIt werdeni sie ist anderweitig nicht heIegt. 

112 Pfarrer Fe i I in g ius bemerkte 1631 im EImer Kirmenhum, er sei Wankel 
Praesidente anno 1.593 mit Unseres Gniidigen Herrsmaft Hanau und deren hoch
lOblichen Consistorio Willen nam 5 i e g e n in der Grafschaft Nassau ver
schickt worden: J. R u I I m ann, Einwirkungen des ,0 jihrigen Krieges S. 201. 
- Aum Johannes A p p e I ius hat in Her b 0 r n studiert. 

113 Wan k e 1 und R u 11 m ann an die Hanauer Rate und Befehlshaber, Sdtliim
tern l den 12. Juli 1.596 (SlAM 83-'12,t-21 a). 

114 (StAM 83 6 2.) - Wankel an die Hanauer Rate, Sdtliimtem, den 1.4. Ok
tober'1595· 

115 Am 25. November 1595 kehrte Philipp Ludwig 11. aus Italien nam Hanau 
zuriidc. 
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reinigen, in der nom immer drei Altare standen, wo vorn Triumpfbogen ein 
mamtiges Kruzifix herabhing und wo aum sonst nom andere "Gotzen und 
Bildwerke" vorhanden waren. Der Graf lieB alle diese Dinge aus der Kirche 
entfernen und einen Tism roit einer smwarzen Decke hineinstellen 11'. Gleim
zeitig fiihrte der Graf in Steinau Gesprame mit den Geistlimen der Obergraf
smaft, urn ihren Konfessionsstand zu priifen und sie fUr das reformierte Be
kenntnis zu gewinnen. 

Dieses Werk wurde auf dern Pfarrkonvent im Kloster Smliimtern vom 
21.-22. Januar 1596 fortgesetzt, an dem als fiihrende Personlichkeit der Siege
ner Pfarrer und Herborner Professor Mag. Jodocus Nahurn teilnahm 117. Dabei 
zeigte sim, daIS keineswegs alle Pfarrer geneigt waren, an der Durmsetzung 
des reformierten Bekenntnisses mitzuarbeiten. Der Pfarrer von Hintersteinau 
Benedikt Helfferirn, der Pfarrer von Neuengronau Markus Stein, der Pfarrer 
von MarjolS Heinrim KrelS und der Pfarrer von Gundhelm Hieronymus 
Smnartz fanden sim nimt bereits, sirn von den Argumenten Nahums iiberzeu
gen zu lassen. Dem Pfarrer von Neuengronau, der es gewagt hatte, andere in 
ihrem Widerstand zu bestarken, erhielt sofort Kanzelverbot und die Weisung, 
sim eine andere Stelle zu sum en. Die anderen erhielten einen Aufsmub zur 
Besinnung 1". 

Unter diesen Umstanden ist es verstandlim, daB eine starkere Umbesetzung 
der Pfarrstellen im Hanauer Oberlande vorgenommen wurde, urn die Zahl der 
entschiedenen Streiter fiir das reformierte Bekenntnis zu vergrolSem. Bei diesen 
Umbesetzungen fiel dem Abt Wankel eine wichtige Rolle zu, da das Kioster 
Schltichtem fur die Pfarreien der Obergrafschaft das Pr'sentationsrecht hatte. 
Aber aum in diesen Dingen war es nirnt rnehr so wie zu Zeiten des Abts 
Lotimius. Wahrend Lotichius sim nom Sorgen machte urn die Besetzung der 
Pfarrstellen - unter diesem Gesichtspunkt war schlieBlich auch die Schule im 
Kloster entstanden - und bei dieser Besetzung nach eigenem Ermessen v~rging, 
war Wankel nur nom ein Werkzeug der Hanauer Herrschaft. Zwar hielt man 
an dem Pr.sentationsrecht des Klosters fest, aber Wankel hatte - auch wenn 

116 Philipp Ludwig H. an den Grafen Johann den XIteren von Nassau-Dillenburg, 
Steinau, den 24. Dezember 1595. F. Brammerll, Gesdtimte von der Kirmenrefor
mation in der Grafsmaft Hanau. Miinzenberg. Hanau 178:1 . Beilagen, 79 H. Am 
23. Dezember 1595 teilte der Steinauer Keller RoIand K rug dem SdUUmtemer 
KeIIer mit, daB Philipp Ludwig H. befohIen habe, den Tisch zur Kommunion, auch 
die Kanzel und Ihrer Gn. Stuhl in der Steinauer Pfarrkirche mit schwarzem 
Sdtluchterner Tum zu bekIeiden. Er bat den SchlUchtemer KelIer, 28 Ellen 
schwarzes Tuch zu schicken, zu bezahIen und es in seine Red1l1ung zu bringen 
(StAM 83 V 384-386) . - Es reimte nicht. Am 24. Dezember 1595 bat Krug den 
SdUtichterner Keller, noch weitere 61h EIIen Tuch zu sdticken zur Bekleidung 
unseres gniidigen Herrn Stuhl (StAM 83 V 384-386). 

117 Zum folg. vgl. auch M. As c h k e wit z, Die Wirksamkeit Mag. Jodocus 
Nahums bei der Einfiihrung des reformierten Bekenntnisses in der Grafsmaft 
Hanau -+ Hanauer GeschichtsbUitter 21 (1966, 83 H.). 

1.1.8 ProtokoII des Pfarrkonvents vom 21.-22. Januar (StAM 83-55-4). 
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er in dem einen oder anderen Fall eine eigene Initiative zu entwickeln suchte -
doch nur die Personlichkeiten zu prasentieren, die dem Grafen genehm waren. 
Die Entscheidung fiel in Hanau unter Mitwirkung des Konsistoriums. 

5dlOn vor dem 5chliichterner Konvent war die hedeutendste Pfarrstelle der 
Ohergrafschaft - die erste Pfarrstelle in 5teinau - zu hesetzen, als der Pfarrer 
Nikolaus Lotichius '594 starh. Welche Rolle Aht Wankel dahei spielte, geht aus 
einem Brief des Steinauer Amtmannes von Lauter hervor. Am 1.8. Jull 1.594 
berichtete dieser den Hanauer Raten, daB Valentin N i col a i bereit sei, in 
den Hanauer Dienst zu treten und bat urn Anordnungen, wie es mit seiner 
Prasentation gehalten werden soUte. Er setzte fort: Es ist gIeichwohl der Herr 
Abt nicht einheimisch [zu Hause], sondern nach H a m m e I bur g verreist 
gewesen, habe aber nicht unterlassen, Mag. Pankratius [Rullmann] a'1ZU
sprechen, daf1 er ihm, wofern er anders so zeitlich wiederum zu Hause kiime, 
um Vorschriften Herr Valentins [Nikolai] zum Besten anlangen wollte. Er 
zweifelte nicht daran, daB Wankel die Prasentation gutwillig (!) verrichten 
werde "'. 

Offensichtlich eine Folge der von Lauter an ihn ergangenen Aufforderung ist 
ein Smreiben Wankels an die Hanauer Rate vom 20. Juli 1.594, in dem er 
Nicolai fur die Steinauer Pfarrstelle vorschlug no. Nicolai wurde tatsiichlich 
Steinauer Pfarrer und war ein eifriger Vorkampfer des reformierten Bekennt-

• msses. 

Etwas bedeutsamer war der Anteil Aht Wankels hei der Einsetzung Eherhard 
Geyders zurn Pfarrer in Hintersteinau. Smon im Juni 1.594 verhandelte er mit 
dem Steinauer Amtmann von Lauter uber G e y d er, und zwar ging es urn 
die Besoldung des Pfarrers in Hintersteinau und urn eine Oration, wohl eine 
Predigt, die Geyder halten sollte 121. Aher noch war die 5tellung Benedikt 
Helfferichs in Hintersteinau unerschiitterlich. So hemiihte sich Wankel im No
vember 1.595, Geyder als zweiten Pfarrer nam Smliichtern oder Steinau zu 
bringen. Er smrieb dem Amtmann von Lauter, nam seiner Meinung sei Eber-

11.9 (StAM 8;-1.40t-1..) - Amtmann von Lauter an die Hanauer Rate, den 1.8. JuJi 
1.594. Vgl. dazu auch M. Aschkewitz, Der Kampf urn die Einfilhrung des ent
sch1edenen Kalvinismus in Steinau (1594-1602). ZHG 79 (1968) S. 29 H. 

:120 (StAM 8;-104t-1..) - Wan k e I an die Hanauer Rate, Schliichtern, den 
20. Juli 1.594. - Das Schreiben erweckt freilich den Eindruck, als ob Wankel 
Nicolai von sich aus den Hanauer Raten vorgesmlagen habe. Er sdl.leibt: finen 
solchen Mann, habe ich ertahren, sei der wurdige und wohIgelehrte Herr Valen
tin Nicolai ... - Aber es besteht kein Zweifel. daB er tatsachJich nur Werkzeug 
gewesen ist. In einem Brieffragment ohne Datum, das in diesen Zusammenhang 
gehort, smreiben die Hanauer Rate : als haben wir solche Priisentation dem 
Abt zu SchIUchtern smriftlich aut schierkunftigen Donnerstag als lakobi zu 
Steinau zu tun anbetohlen (StAM 83-104t-1.) . 

1.21. (StAM 8; 6 2.) - Wankel an den Steinauer Amtmann von lauter, Schlilchtern, 
den 1.;. Juni 1594. 
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hard Geyder ein feiner Mann, entweder hierher oder zu Steinau zum Diakon 
zu braumen 122. Aber diese Stellen wurden mit anderen Mannern besetzt. Erst 
nam dem Schliimtemer Konvent vom 21.. bis 22. Januar 1.596 gelangte Wankel 
zum Ziel. Helfferim, der sim auf dem Konvent als untragbar erwiesen hatte, 
wurde abgesetzt, und die Hintersteinauer Pfarre wurde 1596 mit Geyder 
besetzt. Aum Geyder erwies sim als ein eifriger Vorkampfer des reformierten 
Bekenntnisses. 

Aum an der Einsetzung Johannes Smeffers zum zweiten Pfarrer in Stei
nau 121 im Dezember 1595 hatte Wankel Anteil; er besmrankte sim aber aum 
hier nur auf die Ausiibung des Prasentationsremtes : Scheffer wurde auf 
Wunsm des Grafen Philipp Ludwig 11. von Wankel priisentiert und vom stei
nauer Amtmann von Lauter ins Amt eingefiihrt 124 . 

Wie gering der EinfluE Wankels auf die Besetzung der Pfarrstellen war, 
zeigte sim bei der Besetzung der zweiten Pfarrstelle in Smliichtern, die mit 
Johannes Scheffers Versetzung nam Steinau frei wurde 125. Bereits im Okto
ber 1595 mamte Wankel in einem Brief an den Steinauer Amtmann von Lauter 
darauf aufmerksam, daB er auch selbst gar baufiillig werde, und spram die 
Hoffnung aus, daB ihm ein Gehilfe beigegeben werde 12'. Im November 1595 
schlug er fur diese stelle Eberhard G e y d e r vor "'. Das war aber offensimt-

121 (StAM 8;-6-2.) - Wankel an den Amtmann von lauter, Sdtlildttern, ohne 
Datum, empfangen ... November 1595. 

12; Se h e f fer war 1587-1595 zweiter Pfarrer in Se h I il c h t ern und gleich
zeitig Pfarrer in E I m. Ko hie n bus c h ;54. Smeffer stammt aber nicht aus 
SchHichtem, wie Kohlenbusch irrtiimlicherweise angibt, sondem aus K res 5 e n -
b. ch. 

1.24 (StAM 8; 6 2.) - ProtokolI der Prasentation Johannes Scheffers zum Kaplan 
und Mitkirchendiener in Steinau, besmlossen am :15. November 1595. - Am 
4. Dezember ist von der vorhabenden seiner [Scheffers] Person Introduktion 
allhier [in Steinau] die Rede. Der Steinauer Keller Roland K rug an den 
Steinauer Amtmann von Lauter, den 4. Dezember 1595 (StAM 8; 6 2). -
Am 7. Dezember 1595 teilt Amtmann vcn Lauter den Hanauer Raten mit, daB 
die im Namen des Grafen Philipp Ludwig 11. anbefohlene Prasentation Scheffers 
zum Kaplan und Mitkirmendiener in Steinau an heut dato durch uns ist ver
richtet worden; Scheffer wurde dem Steinauer Rat und der ganzen Biirgersdtaft 
offentlich denunziert und abgekundigt . .. , welches denn von denselbigen zwar 
mit Stillschweigen, aber unseres Bedunkens mit gutem Willen angenommen 
worden (SIAM 8;-10"~5). 

125 Sdtliichtem hatte seit der Reformation zwei PfarrsteIlen. Der zweite Pfarrer 
hatte das 1577 von der Sch.liidlterner Pfarrei abgetrennte und zur selbstandigell 
Pfarrei erhobene Kirchspiel Elm roit den Gemeinden Kressenbach und Breiten
bam zu versehen (K 0 hIe n bus c h ;42, ;48). Fabricius stammte aus Hom
berg an der Efze (K 0 hIe n bus c h ;54). 

126 (StAM 8; 6 2.) - Wankel an den Steinauer Amtmann von lauter, den 14. Ok· 
tober :159'. 

127 (StAM 83 6 2.) - Wankel an den Steinauer Amtmann von Lauter, SchIiimtern, 
ohne Datum, empfangen den 4. November 1595. 
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lim nimt im Sinne der Hanauer Rate "', clie diese Stelle rnit dem am Smliim
terner Gymnasium taligen Joa<him Fa b r i c ius besetzen wollten. Wankel 
versumte, den Steinauer Amtmann von Lauter gegen Fabricius einzunehmen, 
urn einen anderen Mann auf die Schliichtemer Pfarrstelle zu bringen. Er smrieh 
ihm, dieser moge wissen, da/3 es bei uns noch dreimal mehr Volkes in Flecken 
und angehorigen Dor/ern hat als zu Steinau, zu welches Volkes Versehung ein 
wohlgeubter und grader Mann gehort, deT nicht aIlein zu jeder Zeit mit Pre
digten gefapt und hereit sei", als Leichenpredigten, welche sich oft zutragen, 
sandern RUch mit Tau/en alle Stunden nach Kressenbach, Breitenbach und Elm, 
Winter und Sommer zu laufen, und all da, so oft es rech.t von noten, das Amt 
zu verrichten. Nun ist D. loachim Fa b r i c jus (deT eruditiones genugsam 
qualificiert) ungeubt, hernach nicht wo hI zu Fuj3, zum dritten unverstandener 
Sprache, daj3 audl hier die Leute mehrerenteils, wenn er predigen solI, aus der 
Kirche laufen, klagen, sie konnen ihn nicht verstehen 129. Wankel vermodtte 
sich zuniidtst tatsiidtlidt durchzusetzen. Fabricius blieb vorUiufig Lehrer des 
Gymnasiums. Die zweite Pfarrstelle in Sdtliichtern wurde 1.595 mit Martin 
R ii eke r besetzt, der ebenfalls Lehrer am Gymnasium war 130. Erst als Martin 
Riicker 1.596 die erste Pfarrstelle in Schliichtern iibernahm und damit an die 
Stelle Wankels im Pfarramt trat, kam Fabricius 1597 auf die zweite Schliich
temer Pfarrstelle, die er bis 1.605 innehatte ; 1.605 ertrank er im Elmbam 131. 

Bald darauf kam es auch zur Neubesetzung der Pfarrei 5 t e r b f r i t z 132. 

Seit 1585 war Johannes Se h 0 n b u b, der Sohn des 1592 gestorbenen Abtes 
Smonbub, Piarrer in Ramholz und Sterbfritz. Smonbub smeint nimt abge
neigt gewesen zu sein, dem reformierten Bekenntnis zuzustimmen. Jedenfalls 
sdtrieb er im Juni 1.596 an den Steinauer Amtmann von Lauter, daB die Kir
chenschoffen ihres Amtes ernstlich erinnert werden mochten, ist meine ganz 

128 In seinem Schreiben vom 7. Dezember 1595, in dem von Lauter den Hanauer 
Raten die Pdi.sentation Johannes Sc:heffers zum zweiten Pfarrer in Steinau an
zeigt, fragt er, wie es mit dem Diakonat in Sc:hliic:htern zu halten sei (StAM 
8;-104~5)· 

129 Ko hie n bus c h 348. - R u I I m ann , Einwirkungen des 30 jlihrigen Krie
ges S. 20; bezeichnete Fabricius als Hamburger und berimtet, daB er wegen 
se in er ausliindisdlen Spracne nidlt wohl verstanden werden konne. (Visitations
protokoll von 1602). Der oben zitierte Bericht Wankels an den Amtmann von 
Lauter datiert Sch1tic:htern, den 4. Dezember :1595 (StAM 83 6 2). Fabricius 
stammte aus Homberg a. d. Efze. Kohlenbusch 354. 

1;0 Ko hie n bus c h 342. 
131 Ko hIe n bus c h 348,3,5'4. 
132 S t e r h f r i t z war seit frtihester Zeit eine Filialkirc:he der Pfarrei R a mho I z. 

Urn :1547 wurde der Pfarrsitz wegen Baufalligkeit des Ramholzer Pfarrhauses 
nam Sterbfritz verlegt. 1.580 einigte man sich dahin, daB der Pfarrer von Sterh
fritz zwei Sonntage hintereinander in Ramholz und den dritten in Sterhfritz 
amtieren sollte. Spater kam es zur volIigen Trennung heider Gemeinden, weil die 
Herren von Hut ten sich der Einfiihrung des reformierten Bekenntnisses 
widersetzten (K 0 hIe n h use h 392 und 406) . 
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fleiflige Bitte, weil es sehr viel Nutzens schaffen wiirde zur Aufbauung der 
Kirdte und zu dem ganzen jetzigen Regiment, mit welchem es sich noch zur 
Zeit ganz iibel tut anlassen. Gatt wollte nochmals durch seine Gnade und 
Geist einen brUnstigen Eifer zur Wahrheit seines Wortes in uns wecken 133. 

Welme Urnstiinde in Hanau trotzdern den Wunsm aufkommen lieBen, Smon
bub aus seinem Amt zu beseitigen, ist nicht klar. Der Steinauer Amtmann von 
Lauter sprimt einmal vorn .unqualifwerten Smonbub" "'. Wahrsmeinlim war 
seine Parteinahme hir das reformierte Bekenntnis dom nimt eindeutig genug, 
oder es hafteten ihm andere Miingel an, die sein Verbleiben im Pfarramt nimt 
a1s ratsam ersmeinen lieBen. Jedenfalls sollte Smonbub durm einen entsdUe
denen Anhanger des reformierten Bekenntnisses ersetzt werden. Da das Klo
ster das Prasentationsremt in Ramholz und Sterbfritz hatte, war dabei die 
Mitwirkung Wankels erforderlim. Wankel smeint aber nimt geneigt gewesen 
zu sein, an der Absetzung Schonbubs mitzuwirken. Im Mai 1.597 wandte 
er sim an den Grafen von Hanau. Er bramte vor, Dr. Heinrim Smonbub in 
Schliimtern, wie aum die Mutter des Sterbfritzer Pfarrers - die Witwe des 
Abtes Smonbub - baten hir ihren Bruder und Sohn, ihm nom dieses Jahr zur 
Besserung zuzugestehen, da der Abt Smonbub fiir die Sterbfritzer Pfarre und 
all derselben bar getan und aufgenommen habe "'. Die Fiirsprame Wankels 
fand in Hanau wenig Zustimmung. Trotzdem konnte die Absetzung Smonbubs 
nicht so schneU voUzogen werden, wie man es in Hanau wiinschte. Die Prasen
tation des neuen Pfarrers - man hatte den zweiten Steinauer Pfarrer Johannes 
5 c h e f fer dahir in Aussimt genommen - stiell auf Smwierigkeiten. Der 
Grundherr von 5 ann e r z I Cyriakus von Hut ten I erklarte, er konne 
nichts ohne seine Brtider machen; der Grundherr von R a mho 1 z, Gearg 
Friedrich von Hut ten I wiederum erklarte, er konne als jungster Bruder 
nichts aUein tun 136. Trotzdem soUte die Prasentation am Sonntag, den 12. Fe
bruar '598, durm den Abt Wankel verrimtet werden. Die Herren von Hutten 
versuchten, sie durch ihre Abwesenheit zu hintertreiben. Am 11. Februar 1.598 
- am Vortag der Prasentation - meldete der KeUer von Schwarzenfels dem 
Steinauer Amtmann von Lauter, daB Cyriax von Hutten krank sei, Gearg 
Friedrich von Hutten nam Hammelburg verreisen miissej beide hatten den 
Wunsm, daB die Prasentation nimt in ihrer Abwesenheit ins Werk gesetzt 
werde "'. Trotzdem erhielt Smonbub Anfang Februar 1598, als Philipp Lud-

1;; (StAM 8; 6 2.) - Johannes Se h (} n b u b an den Amtmann von Lauter, 
Sterbfritz, den 15. )unI1596. 

134. (StAM 8;-6-2.) - Amtmann von Lauter an die Rate und Befehlshaber in 
Hanau, Mittelkalbach, den 2. Januar 1598. 

1.;5 Verzeidmis der Punkte, so dem Woh1geb. unserem gnadigen Herm der Abt von 
SchHichtem vorbrachte. Schltichtem, den 25. Mai 1597 (StAM 8; V 282-28;). 

1.36 (StAM 8; 6 2.) - Der Keller von Schwarzenfels an den Amtmann von Lauter, 
Schwarzenfels, den 9. Februar 1.598. 

1.;7 (StAM 8; 6 2.) - Der Keller von Schwarzenfels an den Steinauer Amtmann, 
den '1'1. Februar :1598. 
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wig 11. nom auBer Landes war, vom Amtmann und Keller in Steinau die Auf
forderung, die Pfarre zu raumen. Dennoch lebte er in del Hoffnung, seines 
liehen He"n Vaters seelig, in dem und anderen wirklich zu genieflen, hatte 
aum Zusicherungen vom Grafen Philipp Ludwig 11. erhalten, seiner nimt zu 
vergessen U', Wie die Angelegenheit sdilieglich geregelt wurde, ist nhnt ganz 
klar. Offenbar ist nom eine Intervention von Abt Wankel und Valentin Nicolai 
zu Smonbubs Gunsten erfolgt "'. Wahrsmeinlim hatten die beiden Inspekto
ren die Hoffnung ausgespromen, daS Smonbub sim durm griindlime Besmaf
tigung mit dem reformierten Schrifttum noch als brauchbarer Pfarrer erweisen 
wiirde uo. Das smeint sich auch zu einem Teil bewahrheitet zu hahen. Jeden
falls wu.Bte del Amtmann von Lauter zu berirnten, man habe Nachricht, daB 
Smonhub sich die catechetices erplicationes U r 5 i n i 141 wie auch andere Me
thodica Scripta fleiflig lasse anbefohlen sein, auch den uergangenen Winter die 
Pfarre in Mot t g e r s mit Predigen zur guten Genuge der Anhorer uer
sehen hat. Der Amtmann schlug darauf Schonbub vor, die Pfarrei in Mottgers 
zu betreuen. Schonbub sollte sich im April oder Mai 1.600 nach Hanau ver
fligen, wo dann leicht eine Probe seiner jetzigen Qualification vorgenommen 
und entspremend gehandelt werden konne '''. Es half aber alles nimts. Smon
bub muBte aus Sterbfritz weimen und ist auch nicht in Mottgers nachzuweisen. 
Sein Namfolger in Sterbfritz wurde Johannes Smeffer, der 1587-1596 zweiter 
Pfarrer in Schltichtern und 1.596-1.597 zweiter Pfarrer in Steinau gewesen 
war 143. 

Der letzte Pfarrer, der im Zuge der Neubesetzung der Pfarrstellen weichen 
muBte, war Markus S t e i n in Ne u e n g r 0 n a u . Seine Absetzung kam 

1.38 (StAM 83 6 2.) - Johannes Smonbub an Graf Philipp Ludwig 11., den 1.9. Fe
bruar 1.598. 

1.39 Amtmann von Lauter sprimt in einem Schreiben an die Hanauer Rate und Be
fehIshaber, Steinau, den 28. April 1.600 (StAM 83-57-9.) von einem ob dem 
von den Herren Inspctoribus gesmehenen Vorsmlag, meint aber, ob diesen 
VorschJag ins Werk zu rim ten der Kirme zur ersprieplimen Erbauung gereicheri 
mochte, wohI etwas ein Zweifel entstehen konnte. 

1.40 Amtmann von Lauter sprimt zwar nicht so optimistism. In 5einem Smreiben vom 
28. April 1600 (5. Anm. 1.39) sagt er: da nimt .tu hoffen stand, dap gedamter 
Schonbub inmitteIst durcn fleipiges Lesen und Studieren zur mehrbegrundeten 
Cognition veritatis coelestis zu gelangen sich soUte bearbeitet haben. 

1.41. Zacharias U r sin U 5 (t 1583) war der Urheber des Heidelberger Katemismus, 
der 1.563 erschien. 

1.42 (StAM 83-57-9.) - Amtmann von Lauter an die Hanauer Rate und Befehls
haber, Steinau, den 28. April 1600. 

143 Ko hIe n bu s c h 407 sagt, Smonbub sei 1597 .. abgesetzt" worden. Wo er 
geblieben ist, steht nicht genau fest . Ein Sdlonbub wird als Pfarrer von Uden
hain ohne Nennung seines Vornamens im Backerzunftbum von Gelnhausen 
1609 bei der Aufnahme seines Sohnes Philipp als Lehrling erwahnt (Kohlen
busch 279). Vermutlkn ist es Johannes Sdlonbuh . 

• 



" 

]ohannes Wankel- im Wandel seiner Zeit 197 

erst 1600 in Gang, dcx:h waren seine Mangel schon lange vorher bekannt. Es 
war ein ParallelfaU zu Smonbub in Sterbfritz '''. 

Es geniigte aber nicht, die PfarrstelIen mit eifrigen Anhangem des reformier
ten Bekenntnisses zu besetzen. Die Pfarrer muBten auch weiter mit dem Geist 
des Kalvinismus erfiillt werden; sie muBten auf die MiBsHinde in den Gemein
den aufmerksam gemacht und dazu angehalten werden, diese MiBstande ener
gisch zu bekampfen, um auf diese Weise auch in den Gemeinden den kalvini
stischen Geist durdtzusetzen. Diesem Zweck dienten die von Graf Philipp Lud
wig 11. angeordneten Pfarrkonvente oder -synoden, deren Reihe im Januar 1596 
mit dem Sdtliidttemer Konvent begann 145. 

Gemeinsam mit Nicolai fiel auch hier Wankel eine bedeutsame Aufgabe zu: 
er hatte die Konvente einzuberufen und zu leiten, und es wurde von ihm er
wartet, daB er im Sinne des Hanauer Grafen die Durchsetzung des reformier
ten Bekenntnisses in der Obergrafschaft mit alIen Mitteln forderte. 

Dem ersten Konvent in Schliichtem im Januar 1596 folgten weitere Zusam
menkiinfte der Pfarrer: nom im Jahre 1596 fand unter Wankels Vorsitz ein 
Konvent bzw. eine S y nod e in Mot t g e r s statti im September 1597 
kamen die Pfarrer in Ne u e n g r 0 n a u zu einem K 0 n v e n t zusam
men ''', und im April 1598 hielt man eine Zusammenkunft - offensimtlim 
ebenfaUs einen Konvent - in Gegenwart des Grafen Philipp Ludwig 11. in 
S t e i n a u 147. Am 10. November 1598 beriefen die beiden Inspektoren der 
Obergrafsmaft Wankel und Nicolai einen Ko n v e n t nam Mot t g e r s 

• 

1 .... (StAM 83-57-9.) - Amtmann von Lauter an die Hanauer Rate und Befehls
haber, Steinau, den 28. April '1600. Der Amtmann schreibt : . . . also ist mir, da/l 
Herr ]ohann 5 c h 0 n b u b fast ebensmli/ligen Gebrechens halber seines Pfarr
dienstes zu Sterbfritz. hiebevor erlassen worden, nicht unbewu/lt. 

145 Ober den Zweck der Konvente sdtrieb Wan k e 1 gemeinsam mit Valentin 
Ni col a i am 26. Mai 1596 an den Steinauer Amtmann und den Keller: Zu 
was Ende von unserer gnlidigen Herrschaft uns die conventus classici gnlidig 
verordnet seien das ist E. E. sowohl aus wohlgedachten uns. gn. He"schaft rela
tion, als auch aus unseren legibus ecclesiasticis unverborgen, und nlimlich dap 
in denselben wir die verordneten ministri durch bruderliche christliche Collation 
nicht allein dahin sehen sollen, wie wir selbst unter einander in Lehr und 
Leben erbaut, sondern auch zuvorderst wie durch christliche Mittel das Werk 
des Herrn bei unseren anbefohlenen Gemeinden mit gropem Nutz. und 
Frucht getrieben und dieselbigen zu rechten Erkenntnis Gaffes und ihrer Selig
keit gebracht werden konnten. Mitt. von Wilhelm Pr a e s e n t in SchIUch.tem. 

'146 (StAM 8'-55-4.) - Verzeich.nis etlich.er Punkte, so von den Ministris auf dem 
Synodo zu Neuengronau den 9. September o. J. gehalten und vollbrach.t. 

147 (StAM 8, 6 2.) - Etlime Samen, den Kirmenbau betreffend, so in praesentia 
nostri comitis Philipp Ludwig zu Steinau verhandelt worden, den 7. April 15g8. 
Hier wird auch. die Frage der Kosten der Konvente geregelt: aus dem Kloster 
Sch.lUchtem soIl ten fUr jeden Konvent , Rtl. verrimtet werden. 
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ein ,.,. 1.604 wurde ein Ko n v e n t in Hi n t e r s t e i n a u abgehalten, an 
dem Abt Wankel selbst wegen Leibesschwachheit nicht teilnahm '''. 

Auf diesen Konventen kapten die verschiedensten Fragen zur Spradte. Vor 
allem ging es urn das Problem, wie man die Gemeinden fUr das reformierte 
Bekenntnis, vor allem fur die reformierte AbendmahIsfeier gewinnen und wie 
die Kirchenzucht in den Gemeinden gehoben werden konnte. Die Gemeinde
glieder entzogen sid. vielfach den reformierten Abendmahlsfeiern und gingen 
in die benachbarten Gemeinden, in denen - vor allem in den evangelischen 
Gemeinden im Fuldaschen Lande - noch das Abendmahl nach lutherischem 
Ritus gefeiert wurde. Auf dem Konvent in Neuengronau begehrte man Rat, 
wie man sim gegen die verhalten soUte, die an fremden Orten kommunizier
ten 150. 

Viel Sorgen bereiteten die nicht immer linden Sitten und Gebrauche in den 
Gemeinden, die nur smwer roit der Kirmenzucht des strengen Kalvinismus zu 
vereinbaren ~waren. Auf dem Konvent in Neuengronau wurde gebeten, dap 
keine Schmach- und Liisterkarten offentlich feilzutragen an den vamehmsten 
Orten gestattet werde, denn sie merklichen Smaden tun· und einreipen, was 
gebauet werde. Man wuBte keinen anderen Ausweg, als Zuflucht und Hilfe bei 
den Beamten zu sumen. Auf dem Neuengronauer Konvent bat man urn Teil
nahme eines Beamten an der Synode, urn sim mit den Klagen der Geistlimen 
vertraut zu mamen und roit Hilfe der Amtsgewalt Abhilfe zu smaffen 151. 

Trotz aller Anderungen in der Besetzung der Pfarreien, trotz der Konvente 
und des von Wankel in seinen Bnefen zur Smau getragenen Eifers scneint die 
Same des reformierten Bekenntnisses in der Obergrafsmaft in den letzten Jah
ren des 16. Jahrhunderts sich noch nicht so gut entwid<elt zu haben, wie man es 
in Hanau erwartete und wiinsmte. In einem an die beiden Inspektoren der 
Obergrafschaft - Wankel und Nicolai - gerichteten Schreiben vom 8. Marz 
1596.wurde schroH festgestellt, da.ll der Kirchenbau in der Obergrafschaft nicht 
allerdings der dazu geschopften Haffnung gemiifl fartgesetzt werde, indem 
nicht allein zu SchlUchtern die Sachen ziemUch kalt und nachliissig getrieben 
[werdenJ, sandem auch auf dem Lande allerhand ilbrige Argernisse, so dach 
mit guter Gelegenheit abzuschaffen, nach wie var dermassen geduldet werden 
waUen, dag aum die Kirthendiener selbst uber die geringe Handerbietung be
stiirzt seien. Das Schreiben driid<te die HoHnung aus, da.ll nicht allein die In-

148 Die beiden Inspektoren an das Hanauer Konsistorium, SchlUchtem, den 10. No
vember 1598 (StAM 

149 M. A s c h k e wit %, Die Durchsetzung des entsdtiedenen reformierten Be
kenntnisses im SchlUchtemer Lande. Pastoralblatt fUr Kurhessen-Waldedc, hrsg. 
vom Pfarrerverein. 57 (1955), 86. 

150 (StAM 8:;-55-4.) - Punkte so von den Ministris auf dem Synodo in Neuen
gronau verhandelt wurden. 9. September (1597) . 

151 (StAM 8:;-55-4.) - Verzeicfmis etlicher Punkfe, so von den mini5tri5 auf dem 
synodo in Neuengronau verhandelt wurden, den 9. September (1597)' 
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spektoren~ sondern auch die anderen Kirchendiener in Verrichtung ihres hohen 
Amtes sich also fleilSig, eifrig und emsig verhalten wiirden "' . 
. "War man in Hanau bereits miBtrauisch geworden gegen den von Wankel in 

seinen Btiefen bezeigten Eifer? Wankels Schliichterner Umgebung zweifelte 
smon sehr fruh an seiner Aufrichtigkeit in der Sache des reformierten Bekennt
nfsses. Schon in den Punkten des Abtes zu Schliichtem halber zu bedenken 
vom Jahre 1596 heilSt es, bei dem Abt ware kein Eifer und Fleill Gottes Wort 
und der menschlichen Seligkeit zu befordem. Es ginge, 50 heilSt es weiter, bei 
der Burgerschaft die Rede, wenn der Abt sotane fette Bestallung und Bauch
futter nfch t hii tte~ w urde er sim nic:fzt zur Religion [zum reformierten Bekennt
nis]bekennen~ sintemal bei ihm kein Eifer. Item er, der Abt~ solI sjc:fz auc:fz 
vermerken lassen, er wolle sic:fz zu unserer Religion nic:ht bekennen, wollte eh er 
nach Hammelburg ziehen 153 • 

• 
So war es hohe Zei t, sich gegen die gegen ihn erhobenen Vorwiirfe zu ver-

teidigen. In einem Schreiben, das er gemeinsam mit Pankratius RuIlmann im. 
Jahr 1596 an die Hanauer Rate richtete, beteuerte er, daB er jederzeit das Beste 
getan urid dabei nicht auf seine Ehre und Vorteile gesehen habe, wie man ihm 
Hilschlich vorwerfe 154. Schon kurz vorher - im Mai 1596 - hatte er gemeinsam 
mit Valentin Nicolai in einer umfangreichen Denksduift, die an den Amtmann 
und den Keller in Steinau gerichtet war, Stellung zu den kirchllchen Verhilt
hissen in der Obergrafschaft genommen. Die Schuld daran, daIS die Sache des 
reformierten Bekenntnisses nicht Fortschritte machte~ sahen die beiden Inspek
toren in der bisher angewandten Lindigkeit und Sanftmut~ die nur 5pott, Hohn 
und Halsstatrigkeit erzeuge. Wenn inskiinftige nicht mehr Ernst gebraucht 
werde, werde ebensowenig Erfolg wie bisher zu spiiren sein. Auch in der 
Pfalz - darauf wiesen beide Geistliche hin - sei es so gewesen. Aum hier habe 
die Milde zu nichts gefiihrt. So sei man endlich genotigt worden, die von Gott 
se'lbst vorgeschriebene Disziplin zu handhaben. 

In drei Umstiinden sahen Wankel und Nicolai ein Hindernis fUr die Durch
setzung des reformierten Bek~nntnisses : in der Haltung der Presbyterien und 
in der mangelhaften Handhabung der Kirchendisziplin, im Verhalten der herr
schaftll.chen Beamten und im Mangel an Schulen in der Obergrafschaft. 

Die Presbyterien und Kircnenzucht sind allzu sehr gefallen, heiBt es in der 
Denkschrift, und bei den Zuhorern ist der Wahn eingerissen, als wenn unter 
dt:m Titel der mristlimen Freiheit der Gewissen Uisterung, Verachtung und 
Verkleinerung des Wortes Gottes zugelassen sei. Was den zweiten Umstand 

• • 
betraf, so waren die beiden Inspektoren der Ansicht, daB die meisten Zent-
grafen tmd SchultheilSen der Wahrheit abgeneigt waren. Ihnen wiir<jen Ab-

1,52 (StAM 83 6 2.) - Konzept eines Schreibens an Abt Wan k e I und Valentin 
Ni col ai, den 8. Marz '1596. 

'153 (StAM 83 V 382-383 Nr. 1.0.) - Punkte des Abtes zu Schliichtern halber zu 
bedenken. Undatiert; das Jahr '15CJ6 ergibt sim aus dem InhaIt. 

'154 (StAM 83-1.236-21. a.) - Wan k e 1 und R u 11 m ann an die Hanauer Rate 
und Befehlshaber, Schliichtem, den '12. Juli 1596. 
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weichungen gestattet und nicht wie den Theologen gleidunaSiger ProzelS ge
macht. Der Steinauer Zentgraf z. B. enthalte sim m.it seinen Dienem del Kom
munion, halte auch seinen kleinen Neffen von der Schule ab und schicke ihn zu 
dem v. Welsbergschen Padagogen, der ein abgesagter Feind und Lasterer der 
Religion sei. SoIche Beamte gaben ein schlechtes Beispiel, da die Untertanen 
mehr auf die vorgesetzten Beamten sahen als auf den Grund gottlichen Wartes. 
Die Geistlichen aber seien den Beamten gegeniiber machtlos: sie dUff ten sie 
nicht vorladen; auch erschienen die Beamten in solchen Fiillen nicht oder hOrten 
den Geistlichen ohne gebiihrenden Emst an. Auch hier muSte die Herrschaft 
selbst durchgreifen. Das dritte Hindemis - das Fehlen von Schulen, die in den 
Stadten so sehr veramtet wiirden und auf dem Lande vielfach iiberhaupt nicht 
vorhanden seien, srneint Wankel und Nicolai von graBter Bedeutung zu sein. 
Hier sahen sie eine Moglichkeit, das reformierte Bekenntnis fUr die Zukunft 
zu sichem. In Stadt und Land miiBten - das war die Auffassung der Geist
lichen - Schulen errichtet und die Eltem mit Emst dam angehalten werden, die 
Kinder in den Unterrimt zu smicken. Arntmann und Keller wurden van den 
beiden Geistlichen gebeten, kraft ihres Amtes die Beseitigung dieses Obel
standes anzubefehlen 155, 

Wankel war aber durmaus nicht so auf sim gestellt, wie er es in der Denk
smrift darstellte. Von Hanau aus wurde die Same des refonnierten Bekennt
nisses auch in der Obergrafschaft geWrdert. Im Januar '597 fand hier eine 
Visitation statt; der Hanauer Inspektor Magister Jodocus N a hum fiihrte 
sie in Begleitung des graflichen Sekretars Henrich Krafft durch. Die Visitation 
verlief zufriedensteUend. Die 5 chi u c h t ern e r haben sich wohl erzeigt, 
konnte K r a f f t an die Hanauer Rate berimten, die 5 t e i n a u e r aber 
ziemlich holzbockig IS'. Von Wankel ist dabei nicht die Rede; vermutlich hat er 
sich bei der Visitation sehr zuriickgehalten. Der Visitationsbeschied - die auf 
Grund der Visitationsergebnisse an die Prediger, Beamten und Untertanen 
gerimteten Ermahnungen - ging am 23. Februar 1597 aus Hanau ab 157. 

Aber wenn sich auch Schluchtem sehr "wohl" gezeigt hatte und bioS Steinau 
"holzboddg" gewesen war, so ging die Same des reformierten Bekenntnisses 
in der Obergrafschaft doch nicht so recht vorwarts. Auch aUe Errnahnungen des 
Visitationsabschiedes halfen nimt weiter. Im Marz 1.597 kam es zu A u s
s c h rei tun g e n in H i n t e r 5 t e i n a u, als der Pfarrer Geyder von den 

:155 Wankel und Nicolai an Amtmann und KelIer in Steinau, Steinau, den 6. Mai 
:15<]6. StAM (Mitt. von Wilhelm Pr a e s e n t) . 

:156 (StAM 8;-55-4.) - KraHt an die Hanauer Rate, Sch1iicntem, den 18. Januar 
1597· 

157 (StAM 8;-55-4.) - Die Hanauer Grafen Philipp Ludwig n. und Albrecnt an die 
Amtleute, Kircnendiener u. a. der Grafsmaft Hanau, Hanau, den 2;. Februar 
1597. Den Beamten zu Steinau und dem Abt Wankel ging der Visitationsbesmeid 
etwas spater - am 27. Februar 15"97 - zu. Zwei Scnreiben an alIe Beamten zu 
Steinau und an den Amtmann von Lauter und den Steinauer Keller Johann 
Hettenus vom 27. Februar 1597 (StAM 8; 6 2). 

• 
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Gemeindegliedem einen geringen Beitrag zur Einrimtung einer Smule erheben 
wollte ,sa. Gleichzeitig Uberreichten beide Steinauer Pfarrer Nicolai und ScheHer 
einen ausfiihrlichen Berimt an die Hanauer Rate und Befehlshaber, in dem sie 
eine recht dUstere Sdrilderung der kirchlichen Zustlinde entwarfen "'. 

Wankel suchte die Ungeduld und das langsam aufkeimende MiBtrauen in 
Hanau dadurch zu beschwichtigen, daB er die Schuld an dem langsamen Fort
smreiten der refonnierten Same bei anderen sumte und immer strengere und 
schroHere MaBnahmen gegen diejenigen forderte, die - seiner Meinung nach -
an dem geringen Fortsmritt des refonnierten Bekenntnis5es smuld waren. Am 
25. Mai ~597 wies er wieder darauf run, daB die Presbyterlen in SchlUchtem 
und Steinau sich nicht nur selbst der kirmlichen Neuerung, besonders der re
formierten Abendmahlsfeier entzogen, sondem auch die ihnen Anbefohlenen 
nicht dazu anhielten, d. h. auch keinen EinfluB auf die Gemeinden auslibten, urn. 
sie zum reformierten Bekenntnis zu fiihren . Aum wies er wieder darauf hin, 
daB das Verhalten etlicher Beamten zu Steinau (Zentgrafen, Hofrlchter und 
5chreiber) ein schlechtes Beispiel giiben '00. 

Immer wieder versumte Wankel die Aufmerksamkeit in Hanau auf die 
eigentlime Ursame flir die langsame Durmsetzung des reformierten Bekennt· 
nisses zu lenken : auf die herrsmaftlimen Beamten, die vielfach noch am alten 
Bekenntnis festhielten und damit den Untertanen ein smlemtes Beispiel gaben; 
auf die Lassigkeit der Presbyterien, die nimt smarf genug gegen die "Anders· 
glaubigen" vorgingen, da sie selbst nur laue Anhanger des reformierten Be· 
kenntnisses waren oder gar am Luthertum festhielten, und auf die Tatsache, 
daB die Visitationsabsdtiede - die nach den Visitationen erlassenen herrsmaft· 
lichen Anordnungen - nicht energisch genug befolgt wurden. 

In einem Brief an das Hanauer Konsistorium vom 1.5. Februar 1.598 meinte 
er, daB die Verhaltnisse sich sehr bald bessem wiirden, wenn die weltlichen 
Dienste kiinftig mit lIorthodoxen officiariis" bestellt wiirden, d. h. wenn die 
Iauen oder noch am alten Bekenntnisstand hangenden Beamten abgesetzt und 
durch Personen, die dem reformierten Bekenntnis zugetan waren, ersetzt wUr
den. Auch gegen die Presbyterlen, die sich nicht stark genug fur die refor
mierte Same einsetzten, hielt es Wankel flir notig, energism vorzugehen. End
lim wUnschte er strengere MaBnahmen gegen widerspenstige Gemeindeglie
der. Dem Aufsuchen fremder Kirchen zur Kommunion, d . h . dem Versuch, sim 
der Abendmahlsfeier in der eigenen Gemeinde zu entziehen und in benam
barte - lutherlsche - Gemeinden zurn Abendmahl zu gehen, sollte gesteuert 
werden und die Visitationsabsdriede solI ten mit fleipiger AufsicJrt und Strafe 

:158 (StAM 8, 6 2.) - Eberhard Geyder an den Steinauer Amtmann von Lauter, 
Wallroth, den 28. Marz 1597. 

:159 (StAM 83 6 2.) - Oer undatierte Bericht stammt aus dem Jahre 1597. wie sich 
aus dem Inhalt ergibt. 

160 (StAM 83 V 382-,83 Nr. 10.) - V erzeic:hn is der Punkte, so dem Wohlgeborenen 
meinem gnadigen Herrn der Herr Abt zu Sc:hlilchtern vorbrachte. SchlUchtem, 
den 25. Mai 1597 . 
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der Verachter der Predigten und Kinderlehre mU mehrerem Ernst nachgesetzt 
werden 16'. Im gleichen sinne schreibt Wankel am 10. November 1598 nochmals 
an das Hanauer Konsistoriwn 162, " 

Hatte Wankel recht mit seiner Beurteilung der kirchlichen Lage in der Ober
grafschaft7 Der Steinauer Amtmann von Lauter muBte zwar zugeben, daB es 
mit 'der Durchsetzung des reformierten Bekenntnisses keineswegs sehr gut 
stand, aber er war doch der Ansicht, daJl Wankel und Nicolai die Obelstande 
in der Kirche iibermaJlig betonten 16'. Zudem muB festgestellt werden, daJl 
Wankel mit seiner Forderung nach schrofferen MaJlnahmen gegen die wider
spenstigen Elemente sim im Gegensatz zu seinem Landesherrn befand. Dieser 
war nom 1.597 der Meinung, daB man die Pfarrer ermahnen miisse, darnit sie 
sidt aller besdteidentlichen Gelindigkeit gegen die armen unerbauten Peisonen 
befleif3igen miiBten und daJl man nach ihrem guten Willen und Zuneigung zu 
triu:nten habe; er glaubte, daB auf diese Weise mehr erreicht werde als mit 
unzeitigem Eifer 16-4. In gleidtem Sinne war der Inspektor der Hanauer Kirche 
Nahunl tatig; auch er mahnte jederzeit die Pastoren zur Sanftmut 165. 

Aber. im Juli 1598 sah sich Philipp Ludwig H. doch schon zu den ersten harten 
MaBnahmen gezwungen. Es wurde beschlossen, den Steinauer Zentgrafen nam 
Hanau zu zitieren, urn mit ihm Riicksprache zu nehmen; wenn dann keine 
Hoffnung auf eine Anderung seines Verhaltens bestehe, miisse er seine SteIle 
aufgeben. Desgleichen soUte dem Steinauer Keller mitgeteilt werden, dalS er 
auf das kiinftige Jahr nicht Keller sein solle 16'. Doch auch jetzt noch ging man 
gegen die widerspenstigen und argerniserregenden Kirchenschoffen nur zo
gernd VOt; und obwohl der Steinauer Amtmann in Hanau angefragt hatte, wie 
sie gegebenenfalls gestraft werden soIl ten, so war doch noch im April '1600 

hierauf keine Weisung ergangen, so daB der Amtmann nichts unternehmen 
konnte 167. 

'.: 1602 fand wieder eine Vis ita t ion in der Obergrafschaft statt, die von 
dem Steinauer Amtmann Melchior Neidhart von lauter und den Inspektoren 
der.Obergrafschaft, dem Abt Wankel und dem ersten steinauer Pfarrer Nicolai, 
durchgefiihrt wurde. sie betraf die Dorfer Hi n t e r s t e i n a u , Gun d -

• 161 -(StAM 8;-1244-;.) - Wankel an das Hanauer Konsistorium, Hanau, den 
I· 1.5. Februar :1.598. -

162 (StAM 8;-.5.5-4.) - Wankel an das Hanauer Konsistorium, Schliichtem, den 
:10 . November. 

:16; (StAM 8;-.57~.) - Amtmann von lauter an die Hanauet Rate und BefehIs
habet, Steinau, den 28. Aptil16oo. 

164 (StAM 83--69-5.) - Philipp Ludwig H. an Heinrich Krafit, Winded<en, den 
5· Juli '597· 

165 (SIAM 83-55-4.) - H. K r a f f t an Philipp Ludwig H., Hanau, den 6. Juli 
'597· 

:166 (StAM 8;---6-2.) - Actum Hanau in praesente generosi Dni. Comitis Philippi 
LudoT1igi, dom. consiliariis, arcnepraefectis. D. 2]. ]uli 1.598. 

167 (StAM 83-57~.) - Amtmann von lauter an die Hanauet Rate und Befehls
haber, Steinau, den 28. Aptil1.6oo. 

, 



• 

lohannes Wankel- im Wandel seiner Zeit '°3 
he.lm, S .te'I'bfritz, Mottgers, N.euengronau und MarjoS. 
Oie beiden 5tadte 5 t e i n a u und 5 chi ii c h t e~r n wurden nimt beriihrt, 
teils wegen der Pfingstfeiertage und anderer Hindemisse, tells aum mit Vor
satz. Denn weil dieselben sehr volkreich und darinnen, wie zu besorgen, noch 
viel. hartniickiger Kopfe sind, welche, da sie irritiert und nicht mit gebuhrender 
Autori!iit gestill~ werden soilten, leichtlich groflen 5chaden erwecken mach-
ten t.68 . , . . 

Die Zustande, die bei dieser Visitation aufgedeckt wurden, waren unter dem 
Gesidltspunkt der Durmsetzung des reformierten Bekenntnisses recht unbe
friedigend. Nom immer war der lutherisme KatedLismus in den Gemeinden 
in Gebraudt, eritzogen· sidt die Gemeindeglieder der reformierten Abendmahls
feier "'. -Aber der · Widerstand gegen das · re£ormierte Bekenntnis war dom 
sdu)n im Abflauen. Oazu trug fraglos neben den strengeren MaBnahmen der 
Hanauer Herrschaft, dfe hin und wieder gegen die Widerstrebenden getroffen 
wurden, aum der Umstand bei, daB im benambarten 5tHt Fulda seit 1603 in 
smroHer Weise die Riickkehr zur katholismen Kirme erzwungen wurde. Oas 
konnte nimt ohne Eindruck auf die Hanauer Untertanen in der Obergrafsmaft 
bleiben,· zumal die Fuldaer Besitzungen - in Herolz, Sannerz. und Weiperz -
unmittelbar vor den .Toren 5chJiimtems Iagen. Oas Versmwinden Iutherismer 
Gemeinden in der Nambarschaft entzog den Hanauer Untertanen die Moglidt
keit, sim zu deren Gottesdiensten und Abendmahlsfeiern zu begeben, ganz 
abgesehen davon, daB man im 5mliimterner Lande die FoIgen der Austreibung 
der an ihrem Bekenntnis festhaltenden Lutheranem mit eigenen Augen sehen 
konnte. 

-
Blickt man auf Leben und Wirken des Abts WandeI zuriick, so muB man 

feststellen, daB er das bei seiner Wahl in ihn gesetzte Vertrauen kaum geremt
fertigt hat. Weder aIs Vorsteher des Klosters, nom als oberster Geistlimer der 
Hanauer Obergrafsmaft hat er sim hinreimend bewahrt. In Hanau wurde 
daher die Meinung, die man sim von ihm bildete, immer sdtlemter, wie sim 
etwa aus einem Gutamten des Hanauer Konsistoriums aus dent lahre 1.607 
ergibt 170. Vor allem mamte es in Hanau einen niedersdunettemden Eindruck, 
daS Wankels Sohn lIapostasiert" war 171 . Das Hanauer Konsistorium stellte 
1.607 nimt ohne Erbitterung fest, man wisse, was fur einen feinen Sohn er [der 
Abt] hat, welcher aus Hebe des zeitlichen, vergniiglichen Guts mit hachster 

168 (StAM 83-.57--9.) - Amtmann von Lauter an die beiden [nspektoren der Ober
grafsdtaft an die Hanauer Rate und Befehlshaber, Steinau, den 1. Juni 1602. 

169 R u 11 m ann, Ein Kirdtenvisitationsprotokoll iiber die evangelisdt-reformier
ten Landpfarreien des Kreises SdUiidttem aus dem Jahre 1602 (ZHG 15, 1874, 
17.5-207) . 

170 (StAM 83 V 382-383 N"r. 22,) - Gutadtten des Hanauer Konsistoriums vom 
5. Januar 1607. ' , 

171 Abt W a:n k e I hatte einen Sohn Johannes, der 1.592 in der Universitlit M a r -
bur g immatrikuliert wurde ( K 0 hIe n 'b u s c· h 342) . 



Gefahr seiner Seele wider sein besseres Wissen und Gewissen apostasiert, 
auch sonsten unserer etlichen von lugend auf bekannt, dafJ er ein leichter 
Vogel, welcher durch Entwendung Siegel, Dokument, Hausgeriit u. a. dem 
Kloster nicht geringen Schaden zufugen konnte "'. Ob hier Tatsachen oder nur 
MogUchkeiten angedeutet werden, lallt sich nicht ermessen. Aber diese Vor
wUrfe mamen deutlim, wie stark das Vertrauen des Hanauer Konsistoriums 
in die kirchliche Haltung Wankels erschiittert war. Dariiber konnte auch nicht 
der Eifer hinwegtauschen, den Wankel in seinen Briefen fiir die reformierte 
Same zu entfalten sumte. Wankel hatte jede Bedeutung verloren: er war zwar 
noch Abt des Klosters Schliichtem; aber weder im kirchUchen Leben - seine 
Pfarrstelle in Schliichtem hatte er schon 1596 aufgegeben -, noch im Leben der 
Smule spielte er eine bemerkenswerte RoUe: immer mehr war er durch die 
Aufsimt des Hanauer Konsistoriums und der Steinauer Beamten in seinen Ent
smeidungen eingeengt worden. Er stand auf einem verlorenen Posten und 
genoS sein Dasein, soweit ihm seine Gesundheit das erlaubte. 

Schon seit lahren hatte Wankel iiber seine Gesundheit geklagt. Manchmal 
hat man den EindrucK, als ob er das als Vorwand benutzte, um weniger Ver
antwortung iibernehmen zu miissen. In seinem letzten Lebensjahr war er bin
fallig geworden. Am 22. April160g ist er im Kloster Schliichtem gestorben m . 

• 

172 (StAM 83 V 382-383 Nr. 22.) - Gutamten des Hanauer Konsistoriums vom 
,5 . Januar 1607. Dieser Abschnitt ist im Gutachten gestrichen. 

1.73 (StAM 83 V 382-383 Nr. 22.) - Der derzeitige Amtsverweser :lU Steinau an die 
Hanauer Rite und Befehlshaber. Steinau, den 22. April1.6oc}. 
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