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Zwischen Reform, Reformation und Gegenreformation. 
Die Herrschaft Salmiinster im 16. Jahrhundert 

Martin Amold 

I. Einleilung 

l ohannes Merz hat kUrzlich festgestellt , daB die eigentliche Reformations
geschichte in der FUrstabte i Fulda " info lge der schmalen Quellenbasis nur 
ansatzweise erforscht , zudem der Emag der Publikationen aufgrund einseiti
ger Fragestellungen und entstellender Polemik oft gering" sei '. Dies laBt sich 
auch im Blick auf die Herrschaft SalmUnster sagen, die seit alters her zum 
Hochstift Fulda gehorte, auch wenn sie lange an das Adelsgeschlecht derer von 
Hutten und seit 1540 an das Erzbi stum Mainz verpfandet war. 

FUr die Geschichte der Herrschaft SalmUnster im 16. l ahrhundert ist noch 
immer grundlegend die Arbeit von Pater Damasus Fuchs O. F. M. Uber die 
Geschichte des dortigen Kollegiatstifts und der Pfarrei ' . Er vermittelt den 
Eindruck, daB zwar das alte Kirchenwesen verfallen und e inige religiose 
Neuerungen eingeftihrt worden seien. Von emstzunehmenden Reformver
suchen istjedoch in diesem ganz aus nachtridentinisch-katholischer Perspekti
ve verfaBten Werk ebensowenig die Rede wie von einer evangelischen Bewe
gung. Den reformatorisch gesinnten Geistlichen jener "wirren Zeit" wird 
Charakterschwache unterstellt '. Es ist die Sicht der am Ende des 16. l ahrhun
derts siegreichen Gegenreformation, die die Darste llung bestimmt. Einige 
wichtige Fragestellungen kommen dabei kaum in den Blick: Welchen Nieder
schlag und welchen Anklang haben reformato rische Impulse in der Herrschaft 
SalmUnster gefunden? Wie tiefgehend und breitenwirksam waren die "religio
sen Neuerungen", die es zweifellos gegeben hat? Hande lte es sich urn den 
Versuch einer innerkatho li schen Reform?' Oder muB man von e iner "Refor
mation" im evangelischen Sinne sprechen? 

Die Beantwortung dieser Fragen wird durch eine ganz ungUnstige Quellen
lage erschwert . Denn die Hauptquelle ist das Kirchenbuch des katho lischen 
Pfarrers l ohannes Haal, das selbst sozusagen ein Produkt der Gegenreforma
tion ist ' . Es Uberliefert einzelne Nachrichten und Vorkommnisse des bereits 
zurUckliegenden 16. l ahrhunderts unter dem Aspekt der Abweichung und 
RUckkehr zur katho lischen Norm, wie sie in den Beschltissen des Trienter 
Konzils zum Ausdruck kam. Evangehsche Slimmen haben wir aus der Zeil vor 
1572 Uberhaupt nicht. Doch betrachten wir zunachst die Ausgangssituation zu 
Beginn des 16. l ahrhunderts. 

11. SalmUnsler zu Beginn des 16. Jahrhunderts 

SalmUnster war im 16. lahrhundert eine kleine AckerbUrgerstadt mit viel
leicht 500 bis 800 Einwohnem. Soden und Salz zahlten zusammen vielleicht 
300 bis 500 Einwohner '. Die Stadt und die Herrschaft SalmUnster gehorten 
dem Hochstift Fulda, das sie jedoch an das Adelsgeschlecht derer von Hutten 
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verpfandet hatte. Die von Hutten verkauften im Jahre 1540 groBe Anteile der 
Pfandschaft weiter an das Erzbistum Mainz. Es gab also drei Territorialherren: 
Die Fiirstabtei Fulda, das Erzstift Mainz und das Adelsgeschlecht derer von 
Hutten. 

Salmiinster war eine Haltestation an der wichtigen StraBe von Frankfurt 
nach Leipzig, einer bedeutenden Verkehrsverbindung7

• Durch die Reisenden 
wurden Neuigkeiten schnell bekannt. Es sprach sich herum nicht nur, was in 
Hanau, Gelnhausen, Steinau, Schliichtern und Fulda geschah, sondern auch im 
iibrigen Reich . Das Besondere an Soden und Salz waren die Salzquellen, deren 
wirtschaftliche Bedeutung im 16. Jahrhundert allerdings abnahm' . Fiir das 
Bildungswesen in der Herrschaft Salmiinster ist die Tatsache aufschluBreich, 
daB sich zwischen 1471 und 1520 immerhin 14 Studenten an den deutschen 
Universitaten immatrikulierten 9. Das ist im Verhaltnis zur geringen Einwoh
nerzahl beachtlich und laBt auf ein gutes Schulwesen in der Stadt schlieBen. 

In kirchlicher Hinsicht gehorte Salmiinster zur Fiirstabtei Fulda '·. Das geist
liche Leben in Salmiinster und in sei nen Filialen wurde gepragt durch das 
Kollegiatst ift, zu dem sechs Stiftsgeistliche gehorten . Einer der sechs versah in 
der Regel den Pfarrdienst in Soden und Salz". 

Wie allerorten, so findet man auch in Salmiinster Hinweise auf eine lebendi
ge Frommigkeit. Das Wenige, das wir wissen, fiigt sich gut in das allgemeine 
Bild der Zeit " . Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die alte Stiftskirche in 
Salmiinster renoviert und neu ausgestattet. Ein AblaBbrief aus dem Jahr 1500, 
der sich noch heute in Salmiinster befindet, sollte die dafiir notwendigen Mittel 
beschaffen ". Auch Frowin von Hutten, als Hofmarschall des Kurfiirsten von 
Mainz und Rat Kaiser Maximilians I. ein fUhrender Politiker seiner Zeil I", 
konnte im Jahr 1514 fUr die Besucher seiner SchloBkapelle in Hausen einen 
AblaB erlangen" . In den Jahren 151 S/ 19 konnten neue Glocken fiir den Turm 
der Stiftskirche beschafft werden " . In dem zur Pfarrei Salmiinster gehorigen 
Dorf AIsberg wurde 151 3 eine neue Wallfahrtskirche errichtet und durch den 
Weihbischof von Mainz geweiht. Sie wurde iiber einem "Stock" (Wurzelstock) 
errichtet, in dem man ein Kreuz gefunden hatte 17 . 

Andererseits gab es jedoch auch die gleichen Probleme wie andernorts. 
Dazu gehorte etwa die Pfriindenhliufung bei den Stiftsgeistlichen. Obwohl die 
Statuten des Kollegiatstiftes die Prasenz der Kanoniker vorschrieben" , gab es 
Geistliche wie Johann Fabri, der neben seinem Kanonikat in Salmiinster noch 
etwa 20 andere Pfriinden innehatte 19• 

Ill. Reform und Reformation 
Die quellenmaBig zunlichst nur schwer faBbaren Vorgange in Salmiinster 

werden nur in engem Zusammenhang mit den Entwicklungen im Hochstift 
Fulda verstlindlich"'. In Fulda regierte von 1521 bis 1541, also in den beiden 
ersten Jahrzehnten der Reformation, Johann von Henneberg zunachst als 
Koadjutor und spater als Fiirstabt das Hochstift. Er war gerade IS Jahre alt, als 
er die Regierung in Fulda iibernahm, und bekannte freimiitig, daB ihm \Veder 
sinn, /loch 11Ist, noch \Ville danach standen". Erst im Jahr 1531 konnte ihn das 
Stiftskapitel dazu bringen, die ProfeB abzulegen, urn ihn gleich anschlieBend 
zum Abt zu wlihlen". Er versuchte, die Ausbreitung der evangelischen Lehre 
im Hochstift zu verhindern. Doch er gait als entscheidungsschwach und geriet 
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zeitweise selbst in den Verdaeht, dem evangelisehen Glauben zuzuneigen. Das 
.. Wormser Edikt" wurde zwar im Hochstift publi ziert , aber offensiehtlieh nieht 
explizil umgesetzt23. 

Aus der Friihzeit der Reformation sind aus Salmtinster kaum Naehriehten 
tiberliefert . Neue Oberlegungen von Ludwig Ste infe ld, Martin Luther konne 
vielleieht auf der Hinreise zum Reiehstag in Worms 152 1 auf Burg Stolzenberg 
tibemachtet habenN, sind lwar fur die Lutherbiographen imeress3nt, tragen 
aber fUr unsere Fragen wenig aus. Von einiger Bedeutung dti rfte jedoch sel n, 
daB sieh die Familie von Hullen allmahlieh der Lehre Luthers ansehloB" . 
Wahrend Frowin von HUllen (1 472- 1529) wohl katholiseh blieb", wandten 
sieh Ludwig (t 1532) und Lukas (t 1545/46) von Hullen der evangelischen 
Lehre zu". Auch Valentin von HUllen (t 1569) und dessen Sohn Johann 
(t 16 17) waren Anhlinger der Reformation" . 

Ober die Geistlichen haben wir zunaehst nur sparliche Naehrichten. Im 
Kollegiatstift in Salmtinster fehlte der Nachwuchs. Es traten keine jtingeren 
Kandidaten mehr ein"'. Fuchs spricht sogar von einem inneren .. Verfall des 
Kollegiatstifts"JO. Der versiegende Nachwuehs in Klostem und Stiften ist eine 
allgemeine Tendenz und hat Parallelen etwa in Fulda" und in Schltiehtern". 
Der Strom der Studenten aus Salmtinster versiegte ganzlichJ] 

Vom Beginn der Reformation bis zum Beginn der Gegenreformation im 
Jahr 1572 sind zwOlf Geistliche narnentlieh bekannt " . Leider wissen wir nur 
Uber einige wenige etwas Genaueres. 

Der Stiftsdekan Johannes Loer wurde im Bauernkrieg .. verjagt" " . Hinter 
dieser kurzen Naehrieht konnten sieh auch religiose Beweggriinde verbergen. 
1st doch gerade die Mischung von wirtschaftlichen, politisehen und religiosen 
Kriiften das Charakteristische am Bauernkrieg" . Das Kollegiatstift besaB viel 
Grunde igentum und aueh Gebaude, die es an die Bauem verpachtet halle. 
Ebenso erhob es von den Bauem den Frucht-. Wein- und Lammerzehnten37

. 

Oftmals begriindeten die Bauem ihre Forderungen mit dem .. golllichen 
Recht". Man hat sogar den Bauemkrieg in vie ler Hinsicht als .. Weiterftihrung 
des reformatorischen Kampfes gegen die Kirche dureh die breite Schicht der 
,L aien' " interpretiert 38. 

Da wir bis 1542 keine weiteren Quellenzeugnisse tiber Salmtinster besitzen, 
bleiben die ersten Jahrzehnte der Reformation im Dunke!. Einen bedeutsamen 
Wandel im Hochstift Fulda, in Salmtinster und interessanterweise auch in den 
umliegenden Kleinstadten braehte jedoeh das Jahr 1542. In Fulda war im 
Vorjahr Philipp Sehenk zu Sehweinsberg zum Abt gewahlt worden, der den 
Ideen eines humanistischen Reformkatholizismus seines theoiogischen Bera
ters Georg Witzel freundlieh gegentiberstand 39. Auf der Grundlage des Re
gensburger Reichstagsabschieds von 1541 , der den Reichsstanden auftrug. 
eine christliche ordmmg llnd refonnationfurzunemen und auffzurichten, die zu 
entlicher christlicher vergleichullg der slreittigen religion ein vorbereittung 
sein sollte40

, entwickelte Witzel seine Refonnvorstellungen41
. Witzel war wie 

viele andere Fuldaer Geistliehe durch den Erfurter Humanismus gepragt42. 
Nachdem er sich zunachst der Reformation angeschlossen halte, wandte er 
sieh spater besonders infolge von Kirchenvaterstudien wieder der alten Kirehe 
zu. In seinem Entwurf zur Fuldaer Reformordnung forderte er zwar die Predigt 
des Evangeliums. Aber neben der heiligen bibel. die ein jeglicher pJarherr 
zuvoran haben und lesen soil, thut eltwas zun sachen der religion, das er sich 
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ill den buchern der hochwird igen alten lerer bekam mache ... , die denselb;gen 
lererll j etziger ze;t g leich schreiben43• 

Philipp Schenk zu Schweinsberg ertieB 1542 eine Reformationsordnung .... , 
die zwar dogmatisch dem alten Glauben verhaftet blieb, in praktischer Hin
sicht jedoch evangetischen Forderungen entgegenkam. Sie erlaubte den Emp
fan g des Abendmahls unter beiderlei Gestalt und die Verwendung der deut
schen Sprache bei der Taufe . Die Erlaubnis zur EheschtieBung der Geisttichen 
wurde zwar nicht, wie urspriinglich geplant, in die Ordnung aufgenommen, 
jedoch in der Praxis fort.n toleriert . Eine groBe Zahl von Geistlichen im 
Hochstift heiratete danach" . Vor allem forderte sie jedoch, dos evangelium 
Christi und wart gOlles rein. kla r, deutlicher und verstalldlicher weiss (zu) 
verkiindigen pred igen aus/egen llnd erkUirell. .,46. Diese Ordnung nennt sich 
bewuBt "Reformation" und mochte als KompromiBangebot an die Anhanger 
der evangelischen Lehre verstanden werden, die inzwischen in alien Teilen des 
Stiftsgebietes vorgedrungen war''. 

Auch im Kloster Schliichtern kamen jetzt unter Abt Petrus Lotichius die 
Reformen in Gang" . Am Pfingstfest 1543 wurde erstmals das Abendmahl 
unter beiderlei Gestalt gefeiert 49

. Der SchlUchterner Abt wies zur Begriindung 
darauf hin, daB in der Landgrafschaft Hessen, im Hochstift Fulda sowie in den 
Grafschaften Hanau und Isenburg, also in alien angrenzenden Gebieten, diese 
Praxis geUbt werde und er deshalb dos volk lIil lenger ... auj7lOllell konne " . 

Es war nun interessanterweise ein Schliichterner Monch, der 1542 als 
PfaITer nach SalmUnster kam. Er hieB Lambert RUb bzw. Lambrecht Rube. 
RUb war erst 1538 in den geistlichen Stand getreten, nachdem seine Fr.u 
gestorben war. Er wurde von Lotichius damit beauftragt, die heilge Schrift [zuJ 
stud iren, und ... in der pfarr unci seel sorg 11l1verdrujJlich helfell ministrierens,. 
Im l ahr 1542 schied RUb aus dem Kloster Schliichtern aus und wurde 
Kanonikus des Sti fts SalmUnster'2 Er heiratete wieder" . RUb war von 1542 
bis 155 1 und - nach einer Unterbrechung als Seelsorger in Oberndorf - von 
1564 bi s 157 1 PfaITer in Sal mUnster und Soden. Auf der RUckseite e ines 
Pfandbriefes, den er 1566 zusammen mit l akob Gerlach - von dem noch zu 
reden sein wird - ausfertigte. werden beide in einer Bemerkung von spaterer 
Hand als "Lutheraner tIIu/ Pfa,.,.ve n veser Zll Salmiinster" bezeichnet54

. 

Der Sti ftsdekan l ohannes Ithmann gab seine Stelle in SalmUnster auf, 
heiratete und wurde 1545 ers ter evangeli scher PfaITer in Schaafheim, das zum 
hanauischen Amt Babenhausen gehorte " . Bereits in den l ahren 1542143 hane 
ihn se in Bruder Max, der SchultheiB in Schaafheim war, in mehreren. Briefen 
dem Hanauer Grafen empfohlen. 

Im l ahr 1560 haben nach einer Notiz des spateren Pfarrers l ohannes Haal 
die [evangelischenJ Priidikam ell lIoch gewallel" . FUrstabt Wolfgang Lt . ti eB 
l akob Bacharach, l ohann Demar und Kilian Bosse absetzen und schickte den 
streng kathotischen Mart in Gobel nach SalmUnster" . Gobel versuchte, eine 
Wall fahrt ins benachbarte Au fenau durchzufUhren. Doch Bacharach, der in
zwischen evangeti scher Pfarrer in Aufenau geworden war, lieB die Wall fahrer 
nicht in die Kirches8 . 

Als Gobel schon 1562 wieder nach Fulda zuriickberufe n werden muBte, 
schickte FUrstabt Wol fgang 11 . den PfaITer l akob Gerlach mit der ausd rUckti 
chen Anweisung nach Salmiinster, der Gemeinde katholiscll vorZlIstehenS9. 

Zunachst hielt Gerlach noch die Messe nach katholischem Ri tus. Doch auch er 
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offnete sich fUr Refonnen. So teilte er das Abendmahl unter beiderlei Gestalt 
aus und benutzte bei der Taufe die deutsche Sprache. Im Jahr 1566 heiratete 
er60. Eine spatere Ermahnung des FGrstabtes, der alt catholische religion wie 
seine vorfarn in der pfarr s ich gemess zu hatten. blieb fruchtloS61

. 

Die Entfremdung von der katholischen Lehre und Frommigkeit war nach 
Johannes Haal im Jahr 1572 so weit fortgeschritten, daB es nur noch eine 
katholische Frau am Ort gab". 

Die vorhandenen Quellenzeugni sse belegen, daB sich die evangeli sche Leh
re in der Herrschaft Salmunster gegen den Widerstand der Fuldaer Fursttibte 
auf breiter Front durchgesetzt hatte. Es entstand jedoch kein institutionalisier
tes evangelisches Kirchenwesen wie etwa in Hammelburg, wo der Rat der 
Stadt die Pfarrpfrunde vereinnahmen und evangelische Prediger beru fe n konn
te". Man wird vielleicht eher an eine Mischform zwischen Reformation und 
humanistischem Reformkatholizismus denken konnen. Vielen Zeitgenossen 
werden die theologischen Unterschiede zwischen Reformkatholi zismus und 
evangelischer Lehre kaum bewuBt gewesen sein .... Da es auch weder eine 
Visitation" noch eine Hilfes te llung fUr die GeistIichen gab, blieb vieles unge
ordnet und widerspruchlich. 

Der spater erneut nach Salmunster berufene Pfarrer Martin Gobel ( 1560 bis 
1562 und 1588 bis 1598 in Salmunster) liegt vielleicht nicht ganz falsch mit 
seiner Auskunft, daB die evangelischen Prediger nur Lektoren waren, die 
Predigten von Cyriakus Spangenberg, Antonius Corvinus, Veit Dietrich und 
Martin Luther verlasen. Sie hatten j ~ weder studiert noch eine Ausbildung zur 
evangelischen Predigt erhalten. Im Ubrigen hatten sie sich sehr um ihre Fami
lien gesorgt66 . 

IV. Katholische Erneuerung und Gegenreformation 
Der Abschlu B des Konzil s von Trient ( 1545-1563) gab dem Katholizismus 

wiederum eine geistige Basis und ein neues SelbstbewuBtsein67 . Der Jesuiten
orden wurde vielerorts zum Trager der katholischen Erneuerung und der 
Gegenreformation68 . Durch den Augsburger Religionsfrieden von 1555 erhielt 
die alte Kirche in den geistlichen Territorien eine Art Besi tzstandsgarantie" . Er 
schuf die reichsrechtliche Grundlage fU r die Unterdruckung des Protestantis
mus und fUr die Rekatholisierung. 

Mit dem Regierungsantritt Balthasars von Dennbach in Fulda im Jahr 1570 
setzte auch in Fulda die Gegenreformation und Restauration des Katholizis
mus ein . Er war der erste geistliche Furst, der unter Berufung auf den Augsbur
ger Religionsfrieden gegenreformatorische MaBnahmen ergri ff 'O Von Denn
bach rief 157 1 die Jesuiten nach Fulda, um mit ihrer Hilfe eine katholische 
Reform im Sinne des Tridentinums in die Wege zu leiten. Oberall im Hochstift 
lieB er die Pfarrer absetzen, die nicht berei t waren, die Beschlusse des 
Tridentinums zu befolgen " . 

Auch in Salmunster wurden die lu therischen Priidikalltell ... abgestell, wie 
Haal in seinem Kirchenbuch sich ausdruckt72

• Am 8. August 1572 wurde Jakob 
Gerlach durch eine gemeinsame Aktion des Mai nzer Erzbi schofs und des 
Fuldaer Furstabts seines Pfarramts enthoben. Lambert Rub starb im selben 
Jahr. DafUr wurden die Magister Paulus Molitor fUr Salmunster und Gabriel 
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Schilling fUr Soden und Salz als neue PfaITer eingesetzt". Gegen die 
Rekatho lisierung erhob sich erheblicher Widerstand " . Als man wieder mit den 
Wallfahnen beginnen wolhe, wurden die Leute, die mitgehen wollten, so 
verae"t, daft sie sich heimlich allS der Stadt sralen75 . An das Stadttor wurde ein 

JeilldtsbriJf gegen Molitor angeschlagen mit der Drohung, ihn zu kreuzigen76. 

Der Kaplan Magister Wolfgang Jager - Nachfolger Schillings - traute sich 
nicht nach Soden hintiberzugehen, weil ein Narr namens Heinz Leps den Hund 
Johann von Hullens auf ihn hetzte". Noch als im Jahr 1583 der gregorianische 
Kalender offentli ch bekanntgemacht wurde, IVolt sich Iliemalldell sehell 
lassell" . Der nun wieder angebotene AblaB hane keine Naehfrage mehr " . 

Von den Anhangern der evangelisehen Lehre kennen wir immerhin zwei mit 
Namen. Der SchultheiB Adam Breuer soli sich beim Wein gertihmt haben , daB 
er eyn gutter lutherischer Mann seyso. Er weigerte sich, die kirchenpoiitischen 
Verordnungen Z/I beJordertlllg /lnd halldthabllllg der h. Catholisehell Religioll 
lIIId Kirchell Disciplill in der Stadt bekanntzumachen". Vor allem aber der 
Btillel und Stadtknecht Stoffel Kalbert bereitete dem katholischen Pfarrer 
Martin Gobel viel Arger. Er betlitigte sieh als Laienseelsorger, indem er den 
Kranken und Sterbenden aus evangelischen Predigt-, Gebet- und Trostbtichern 
vorlas und sie dalO anhieh, an der Augsburgischen Konfession festzuhahen. 
Die Rtiekwendung zur katholisehen Kirche nannte er einen AbJall. An Ostern 
1597 braehte er zwanzig oder mehr Personen dazu, mit ihm nach Obemdorf zu 
gehen und don von einem evangelisehen Prlidikanten die Absolution und das 
Abendmahl zu empfangen82 . 

Als Balthasar von Dermbaeh im Jahr 1576 aus Fulda vertrieben wurde und 
die Salmtinsterer Burger Julius Echter von Mespelbrunn, dem Administrator 
des Stifles Fulda, huldigen muBten, nutzten sie die Gelegenheit und besehwer
ten sich tiber die neuen Geistliehen. In einer Binsehrift flihnen sie aus, sie seien 
von ihren Elrer" und hirbevor gehaplell christlichell see/sorgern zu eyner 
soh-'hen relig ion angewiesen [worden], dabey wir wlnser see/en seligkeit zuer
lallg geglaubt lIIId Iloeh [glauben]. Nun seien ihnen aber andre Prediger 
widenvillells ufgedrungell wardenn, welche 1II1S VDn ullser relig ion mit gewall 
abfiihren, unci unser gewissen zum hochsten beschweren wollell. Die ncuen 
Geistlichen drohten damit , dajJ sie die Kinder derell Eltern Ire religioll Ilit 
anllehmell , /loch das hochwiirdig sacrament ;n eyner/ey gestalt entpfahel1 . 
wurden s;e n;cht tauffen, ouch die Neue ehe/eut n;cht eingleyllell, noch die 
verstorbelle ufs geweihet begrabell, sandern in die selzelmen Kautten, wie sie 
sic" dll" ousstrueklieh und olfentlich harell lossen. Man entziehe ihnen die 
Guter, die sie und ihre Vorfahren seit 3D, 40 oder 50 Jahren (Bauemkrieg!) in 
Erbzinspacht gehabt hallen, urn sie zum katholischen Glauben zu zwingen. 
Darum binen sie den Administrator, gnedigs [zu] verjllegen, dajJ IVir ill der 
religion frey und wie ouch ullsrer vore/terll ;Il unseren gew;ssen olmbedrengt 
""d onbezwengt pleyben magen 8J• 

Die Beschwerde blieb zwar wirkungslos. Sie zeigte jedoch eindrucksvoll , 
daB die Burgerschaft die Rekatholisierung als ZwangsmaBnahme empfand und 
die erste vage Gelegenheit benutzte, dagegen zu opponieren. Sie berief si ch -
wie einst Luther in Worms - auf ihr Gewissen. Seit dem Augsburger Religions
frieden war dieses Argument jedoch chaneenlos, denn die Wahl der Konfession 
war ledig lich ein Reeht der Reiehsstlinde bzw. Landesherren. Den Untenanen 
blieb nur das Recht, aus Gebieten mit andersglliubiger Obrigkeit auswandern 
zu durfen. 
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Auch in den Dorfern des Huttengrunds, in Kerbersdorf und in Marborn, 
hatte die Gegenreformation wenig Erfolg. Die katholischen Pfarrer hatten bis 
zum Jahr 1597 fast niemalld zum gebiirendell geJlOrsomb. ZlIcht und ordmmg 
brillgell kOllllell, als [weil) die [Bewohner) dell JUllckern [Johann von Hutten) 
in Religion und Kirchen sachen mehr ... respecriren als den Erzbischof und 
Kurfiirsten von Mainz"'. Johannes Haal iiberliefert in seinem Kirchenbuch 
noch aus dem Anfang des 17. lahrhunderts einen Catalogus Lutheranorum mil 
vier Namen aus Romsthal und drei Namen aus Soden8S . Immer wieder bis weit 
ins 17. Jahrhundert hinein erwahnen die Kirchenbiicher Lutheraner, die auBer
halb des Friedhofs - meist im eigenen Garten - bestatte t wurden" . 

Fiir Johann von Hutten stellte sich die Entwicklung am Ende des Jahrhun
dertS zusammenfassend so dar, daB die VOII del' Catholischen Religion aujJ
gangenell und der Augspurgischen Confession zugetretener Predicanten 
[Lambertus Riib, Jakob Gerlach) alhie erduldet IVordell. Itzo, do diese/be 
abgeschafft, dargegel1 ober die Papistische Religion wieder eYllgefiihret wor· 
de1l1l7

• 

Alle diese Details aus der Zeit vor 1572 und dann aus dem Widerstand 
gegen die Gegenreforrnation machen deutlich, daB die evangelische Lehre 
wirklich unler den Menschen verbreitet und verwurzelt war88. 

rv. Warum scheiterte die Reformation in Salmiinster? 
Es ist deutlich geworden, daB die evangelische Lehre auch in Salmiinster 

deutliche Spuren hinterlassen hat. Sie wurde jedoch nie institutionalisiert . 
Deshalb muBte sie in dem Moment scheitem, als sich der Landesherr und die 
kirchliche Obrigkeit - die Fiirstabtei Fulda - mit dem Hauptpfandinhaber -
dem Erzstift Mainz - zur Durchfiihrung der Gegenreformation entschloB. Seit 
dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 hatten die Landesherren das 
Recht, iiber die Religionszugehorigkeit ihrer Untertanen zu bestimmen. Dies 
ftihrte mancherorts zu einem evangeli schen Kirchenwesen, andernorts jedoch 
zur Rekatholisierung. In Schliichtern und Steinau, die zur Grafschaft Hanau 
gehorten. konnte sich die Reformation durchsetzen, ebenso in der benachbar
ten freien Reichsstadt Gelnhausen. Salmiinster wurde jedoch bis ins 19. Jahr
hundert hinein eine katholi sche Stadt. 

Anmerkungen: 

I Vg!. Johan nes Merz: Fulda . - In : Anion Schindling - Wallcr Zicglcr (Hrsg.): Die Territorien des 
Reichs im Zeitalter der Refonnation und Konfessionalisierung. Bd. 4: Mittl eres Deu tschl and 
(KLK 52). MUnchcn 1992. S. 145 (don ausftihrlichc Literatu rangabcn). 

2 P. Damasus Fuchs OFM: Geschichte des Kollegiatstifts und dcr Pfa rrei zu den hi. Aposteln Petrus 
und Paulus in SalmUnSler. Fulda 19 12 

3 Fuchs (wie Anm.2). S. 39. 
4 Zur Bcgriffi ichkeil vg l. Heribe rt Smolinsky: Art ... Katholische Reform und Gege nreformation··. 

- In: EKL Bd. 2 ( 1989). Sp. 1003 - 1007: Wemer Kathrein : Die Bemli hu ngen des Abies Pelrus 
LOlichius ( 150 1- 1567) um die Erneueru ng des kirchl ichen Lcbens und die Erhaltung des 
Klosters Sch llichlern im Zeilaller der Reformation . Schllichtem 1984 (Quellen und Abhandlun 
gcn zur Geschichte der Ablei und der Diozese Fulda 24). S. 114 ff. 

5 Pfarr- und Kirchenbuch des Johannes Haal. Sal mUnster 1603ff. (Handschrirtlic h). Irn Arch iv der 
Katholischcn Pfarrgemcinde SI. Peter und Paul Salrnlinster. Ich dan ke Heinrich HolTmann. dem 
Archivar dcr Pfarrgemei nde. der mir diese und andere Quellen zuganglich gc macht hal. 

6 Fuchs (w ie Anm. 2. S. 70) ermittelt fUr das Jahr [605 560 Einwohner in Salmiinster und 
insgcsamt 359 Einwohner fUr Soden und Salz. Durch mchrere Peslepedemien dUrfle di e Einwoh-
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Jahres 1555 fielen in SalmUnster 200 Menschen zum Opfer. Vg!. Heinrich Hofmann: SalmUnsler 
650 Jahre Stad!. SalmUnster o. J. ( 1970), S.55. 

7 Vg!. Ludwig Sleinfeld: Chronik einer StraBe. Die alle StraBe van Frankfurt nach Leipzig. Horb 
1989. 

8 Vg!. Georg Wilhelm Hanna: Geschichte des Heilbades Bad Soden-SalmUnster. Bad Soden
SalmUnster 1986: Rudolf Berta u. Adolf Laberenz: Soden-Stolzenberg. Bei trage zur Geschichte 
des Salzquellen-Gebietes der Stadt und des Bades. Bad Soden 1951. 

9 Vgl. Josef Leinweber: Das Hochstift Fulda vor der Reformation . Fulda 1972 (mit Obersicht im 
Anhang). 

10 Vgl. Leinweber (wie Anm. 9), S. 95 f und Karte Ill : Die kirchliche Organisation im Hochstift 
Fulda vor der Reformat ion. Die fu ldi sche pfarrei SalmUnster war die am sUdostlichsten ge legene 
Exklave des Hochstifts Fulda. 

11 Vg!. Fuchs (wie Anm. 2). S. 42. 
12 Vg!. Bemd Moell er: Frommigkeit in Deutschland urn 1500. - In : Archiv flir Reformations

geschichte 56 ( 1965), S. 5-31. 
13 Vgl . Fuchs (wie Anm. 2), S. 20. 
14 Ober ihn vgl. Paul Cauer: Riuer Frowin von Hunen = Stolzenberg, der Hofmeister des Kurflirsten 

Albrecht von Main z. - In: Un sere Heimat 5/6 (SchlUchtem 1928). S. 225-230. 
15 Staatsarchiv WUrzburg, Mainzer Ingrossaturbuch Nr. 59. 
16 Vg!. Fuchs (wie Anm. 2). S. 19 f. 
17 Ebd., S. 22 . Im Dommuseum in Fulda befi ndct sich ein blauliches, mit Noppen bcsetztes 

Glasgef<H3. das bei der Konsekration des Altars deT Ki rche verwendet wurde . 
18 Vg!. Fuchs(wieAnm.2),S. 16f 
19 Vg l. l osefLeinweber (wie Anm. 9), S. 157. 
20 Vg!. l ohannes Merz (wie Anm. I) , S. 128- 145. 
2 1 Vgl. Josef Leinweber: Die Fuldaer Abte und BischOfe. Frankfurt 1989, S. 103. 
22 Ebd .. S. 103f. 
23 Vg!. Men (wieAnm. 1). S. 133. 
24 Wie Anm. 7, S. 62f. FUr die RUckreise wuhlle Luther die Route Uber die "kurzen Hessen" 

(Griinbcrg , Friedberg, Hersfeld). FUr die Hinreise kon nte Luther die Route durch das Kinzigtal 
vorgezogen haben. wei l sie nicht Ubcr hessisches Territorium fUhrte. Anders als bei der RUckreise 
bcsaB er fU r di e Hinrei se namlich keinen Geleitbrief des Landgrafcn Philipp von Hessen. Auch 
die ebenfalls unsichere Oberlieferung. daB Luther in Fu lda gewesen sein soiL deutet fU r Stein fe ld 
darauf hin , daB ,.Luther auf der Hinreise nach Worms in der Gegend von Gelnhause n auf Burg 
Stolzenberg Ubernachtet haben" konnte (ebd. S. 62/). Vg!. auch Karl Dienst: Luthers Reise nach 
Worms 152 1. - In : GUnter E. Th. Bezzenberger - Karl Dienst (Hrsg.): Luther in Hessen. Kassel u. 
Frankfurt 1983. S. 29-49. 

25 Vg!. Hans Korner: Die Familie von Hunen. - In: Ulrich vun Hunen. Riller, Humanist. Publizisl. 
Kassel 1988, S. 73. 

26 Dies ergab sich schon aus seiner fUhrenden Stellung am Hof des Erzbischofs von Main z. 
27 Vg!. Hans Korner (wie Anm. 25), S. 73. Lukas von Hullen erbaute im Jahr 1536 das "Hullen-

schloB" in Sodcn. 
28 Ebrl. 
29 Vg!. Fuchs (wie Anm. 2). S. 37. 
30 Ebd .. S. 36- 40. 
3 1 Vg!. Merz(wieAnm. 1).S. 134. 
32 Vg!. die Klage des SchlUchterner Abtes Petrus Lotichi us. ziliert bei Friedrich Michael Schie1e: 

Die Reformation des Klosters SchIiichtern . TUbingen 1907. S. 33 
33 Vg!. Josef Leinweber (wie An m. 9). 
34 Es sind dies Marti n Gutbcrlet. Johannes Loer, Johannes hhman n. Konrad Hack. Kaspar Stein. 

Lambrecht Rube. Andreas Fabri . Jakob Gerlach. Kilian Bosse. Johann Demar. Jakob Bacharach 
und Johannes Weiss. 

35 Vg!. Haal (wie Anm. 5), S. 799. Ebenso erging cs dem Abt und Konvent des Klostcrs 
SchIiichtern. Vg!. Kathrein (wie An m. 4). S . 27f. 

36 Vgl. Gottfried Maron: An . Baucmkrieg. - In: TRE 5 ( 1980), S. 3 19- 338. Auch die Forderu ngen 
der Bauem in Fu lda und Umgebu ng zeigten cine "typischc Venni schung von religiosen An liegen 
und politischen Zielsetzungen'·. Vg l. Merz (w ie Anm. I). S. 134. 
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37 Vgl. den Uberblick ubcr das Sti ftsvermagen bei Fuchs (wie Anm. 2). 5. 26-33. 
38 Maron (wie Anm. 36). S. 322. 
39 Zum sogenannten .. humanistischen Reformkatholizismus" im Hochstift Fulda vg!. Kathrein (wie 

Anm. 4). S. 129 ff: Bertho ld Jager: Das geistl iche Furstentum Fulda in der Frtihen Neuzeit: 
Landesherrschaft. Landstande und fOrstliche Verwaltu ng. Marburg 1986. S. 35 f. 

40 50 verstand den Abschied Hennann von Wied. Erzbischof und Kurfurst von KOl n. der in seine m 
Terri toriu m daraus ebenfa lls den Auftrag lOr einer kirchl ichen Reform ableitete. Vg!. Georg 
Pfei lschifter : Acta reformationis catholicae ecclesiae Germaniae concementia saeculi XVI.. Bd. 
IV. Rege nsburg 197 1. Nr. 56. S. 206. Die Initiative Hermann von Wieds. die deull iche Parallelen 
zur Fuldaer Refonnordnung von 1542 aufweist. zeigt. daB auf diesem Wege auc h der Ubergang 
lOr Reformat ion denkbar wurde. Nur der massive Druck Kaiser Karts Y. konnle verhindem. daB 
das ErJ.:bi stum KOln protestantisch wurde. 

41 V gl. Georg Pfeil schi fter: Acta reformation is catholicae ecclesiae German iae concementia saeculi 
XVI. . Bd. IV. Regensburg 1971. Nr. 66. S. 243- 257 (Enlwurfe Witzels zu r Fuldaer Reform
ordnung). 

42 Vg!. Merz (wie Anm. I ). S. 133; LThK 10 ( 1965). Sp. 1205 f. 
43 Zitien nach Pfeil schifter (wie Anm. 4 1),5. 245. 
44 Philippi Abbati s ordi nalio circa Slalu m Ecclesiae suae Fuldensis. Gedruckl bei Georg 

Pfeil schifter: Acta reformation is catholicae ecclesiae Germaniae concernentia saeculi XVI.. Bd. 
IV. Regensburg 1971. Nr. 65. S. 229- 242. 

45 VgI.JosefLeinweber(wieA nm. 21).5. 107. 
46 Zilicrt nach Pfei lschifter (wie Anm. 44). S. 232. 
47 Vg!. Merz (w ie Anm. I ). S. 136. 
48 Vg!. Kathrein (wieA nm.4).S. 15 1- 16 1. 
49 Vg!. Schiele (wie Anm. 32). S. 86. 
50 Zi tien nach 5chiele (wie An m. 32). S. 87. In Steinau wi rkte sei t dem Jahr 1539 der evangelische 

Prediger Johannes Gassius. 
5 1 Zitiert n:lch Schiele (wie Anm. 32). S. 68. 
52 Er fen igte am 3. Dezembcr 1545 zusammen mit Andreas Fabri ei ne Urkunde aus. in der s ich 

bcide C(Ulol/ici I/Iul dieser : eyll venl'eser des Slyffls I II Salmi;lIster nen nen. Staatsarchiv Mar
burg. Urkunden Fulda. Arch iv des Stiftes Salmunster. Nr. 4789. 

53 Vg\. Sc hiele (wie Anm. 32). S. 68. 
54 Staatsarchiv Marburg. Urkunden Fulda, Arch iv des St iftes Salmu nster. Nr. 4789 . 
55 Nach einer freu nd lichen Mitteilung von Hans Darr au s Dieburg. der sich mit der Re formations

geschich te Schaafheims bcfaBt hat. Er durfte identi sc h sein mi t dcm bei Fuchs (w ie Anm. 2) im 
Register genanntcn Johannes Ithmann. der dort jcdoch mit dcm Juhr 1442 uufgeflihn wird. ohne 
nahere Angabcn . Die Angabcn von Wilhelm Diehl : Reformationsbuch der evangelischen Pfar
rcien des GroBhcrzogtulll s Hessen. Friedbcrg (2. Aufl.) 191 7. S. 298 s ind entsprec hend zu 
erganzen und zu korri giercn. 

56 Wie Anlll . 5. S.899. 
57 Ubcr ihn vgl. Fuchs (wie Anm. 2). S. 43ff: OUo Schaffrmh: Furstabt Balthasar VOIl Dennbach und 

seine Zeit. Studicn zur Gcschichte der Gegenreformation in Fulda . Fulda 1967. S. 73 und 133. 
G6bc l war vorher Vikar an der Stadtpfarrkirche in Fu lda gcwesen und hat wohl stcts am 
katholischcll Bekenntni s festgehalten. 

58 Johannes Haal schrcibt: Als HlerrJ Jllcob Rac/wrac" CllIII collegis slIis JolulII Demom e/ Kilitlllo 
Bosses hie abgesel: lll'ordell . I'lId die I'mem hill/lilt/er gell V/et/all (Ill/ Marc; wO/lt'" lI"allell . 1I"0lt 
lJiser Bac/wmch der fJ/arrer do won/en war sie nil ill die Kirch lasJel/ (wie Anm. 5. S. 899). 

59 ProUX:OIlIlIll IIIU! re/mioll dero WII 9. IIlId 10. AI/gusli : 11 Sa/mUfls/er I'errie/ller Hwulhmg. Die 
absc/uif/lIlIg Will tIIl/sell ullg eilles P/lIrrherm daselbsl beitmgemJ. Swatsarchiv Wiirzburg. Main
zer Regierungsaktcn. Fulda . K 299/4 (oh nc Seitcnzah lung). 

60 Vg!. Haal (wie Anm. 5). S. 899. 
61 Wie Anm. 59. 
62 Vg!. Haul (wie Anlll . 5). S.900. 
63 Vg!. Mcrz (wie Anm. I). S. 137 ff. 
64 Vg l. Jagcr (wic AnlTl. 39). S. 36. Auch flir Martin Luther blieb dic Haltung Furstabt Philipps von 

Sc hwe insbcrg undurchskhtig . Man sage. till S er af/erle}" I'lId lIich,s I'bendl glallbe. Dem Bisdwff 
ZII Mell Z zii ge/al/ell. iJt er Bapstisch. dem umdgrallell l EI ge/al/ell i.\"I er EII(ll/gelissch. fhm l·e/her 
ZII ge/lIlfell ;.\"1 er "Ii£:hts "hemll (WA Briefe 11. 108). 
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65 Vg!. das Schreibcn des Salmtinsterer Pfarrcrs Mart in abbel an ErzbischofWolfgang von Mainz 
VO Ill 3 l . Mai l597. Staatsarchiv Wti rLburg. Mainzcr Regierungsakten. Fulda. K.299/3. oh ne 
Blattzahlung. 

66 Vg!. G6bcl (wie Anrn . 65). 
67 Vgl. Bernd MoeJler: Kalhol ische Reform und Gegenreformalion . - In : Okurnenisc he Kirchenge

schichte Bd. 11. Mainz u. Mtinchen 1983 (3. Auflage). S. 426. 
68 Vgl. MocJler (wie Anm. 67). S. 417-4 19. 
69 y gl. Bernd MoeJler: Deutschl and im Ze italter def Reformation. Gotli ngen 1977 (Deu tsc he 

Geschichte Bd. 4). S. 170. 
70 Vgl. Merz (wie An m. I). S. 139. 
7 1 Vgl. Leinweber (wie Anm. 21 ). S. 117. 
72 - 73 Vgl. Haal (wic Anm. 5). S. 900. 
74 Johannes Merz ste ll t in seinem ForschungsUberblick fest: .. Wegen der zu meist kri tiklos Uber

nommene n euphorischen Schilderungen von Seiten der Jesuiten ist die Frage nach dem AusmaB 
des auBcren Widerstandes gegen die Rekatholisierung wie der inneren Emigration viclcr Prote
stanten von der Forschung fast v011 ig Ubcrgangen worden" (wic Anm. I. S. 145). 

75 - 77 Haal (wie Anrn . 5). S. 900 .. 
78 EIxI .. S. 90 1. 
79 Vg!. clxl .. S. 902. 
80 Martin G6beJ (w ic Anm. 65 ). 
8 1 Ebd. - Breuer. geb. 1530. gesl. 16 13. war SchultheiB von 1577 bis 161 3. V gl. Heinrich Hofmann 

(wie Anm. 6). S. 30. 
82 Nach Martin Gbbcl (wie Anm. 65). 
83 Brief von SchuhheiB. Btirgefmcister. Rat und Gemeinde zu SaJmUnster und Soden an Jul ius 

Echter. Admin istrator des Stifles Fulda. vom 6. Juti 1576. Im Archiv des Katho lischen Pfarrarntes 
SI. Peter und Paul. Salmtinster. 

84 Martin G6bel (wie Anm. 65). 
85 Haal (wie Anm. 5). S. 318. 
86 Vg!. Heinrich Hofrnann (wie Anm. 6). 5 . 59 ff. Darunter auch Margaretha Breuer. die Ehefrau 

des SchultheiBcn Adam Breuer. 
87 Zitiert bei Gobel (wic Anm. 65). 
88 !ch mikhte jedoch nicht so weit gehen wie Hans Freiherr von Egloffstei n. der im Blick auf das 

gesamte HochstiFt zu dem Urtci l kommt : .. So vermoc hte sie rsc. die neue Lehre ] bis zur Mine des 
sechzehnten Jahrhunderts im ganzen Stifte festen FuB zu fassen. Beinahe alle Bewohner dessel
ben. def landsassige Adel smnt den ihm unterthiini gen Bauern ebenso wie die Bevolkerung der 
Stadte. bckannten sich zum Lutherthum: die rom ische Kirche ziihlte keine weiteren Anhanger als 
die 5t iftsherren in Fulda sowie e ini ge andere Geistl iche. " (Ftirswbt BalthaslIr von Dermbach und 
die katholische Restauration im Hochstift Fulda 1570- 1606. MUnchen 1890. S. J). 
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