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Hinschius = Hinschius, P., Oas Kirchenrechl der Kalholiken und 
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• Zel llcbr Bd. 4.6. J • 



• 

SchKfer 

Schit!le 

Wtirdtwein 

2i. 

- 2 -
= Schafel', Heinrich , Pfarl'kirche und Stift 1111 deutschen 

Miltelalter. 3. Heft der kirchenrechtlichen Abhand
lungen herausg. von Ul r. Stutz . Stuttgart 1903. 

= Schieie, F. M., Die Reformation des Klosters SchlGch· 
tern . TUbingen 1907. 

= WUrdtwe in, Step h., Dioecesis Mogun tina . Corn menta
hones XI. Tom. I- IV. Mannh eim 1768- 1790. 4°, 

= Zimmermann, Erns t J ., Hanau Stadl und Land. Hanau 
1903. 8'. 

I. 

Die lIlteste Geschichte Hanaus und seiner Pfarr
kirche Unser Frauen im Kinzdorf, bis 1434. 

Die a lteste Geschichte der spateren S tadt H anau und 
ihres K irchenwesens beginnt verhaltnisma13ig spat, erst mit 
dem J ahre 1234. In einer U rkunde a us diesem Jahre 1) tut 
R ein hard von H agenowe kund , dalil er und sein Bruder 
H einrich in Gegenwart des Mai nzer Erzbischofs, des Bin
gener Propstes und des D ekans der g rOlileren Main zer 
Kirche ihr Erbe gete ilt haben, wobei de r Bruder die Burg 
in Dorenfelt mit a llem Zubehor, er selbst aber die Burg 
in H agenowen mit alien dazug ehorigen W erten bekommen 
habe, und da lil er die Burg H anau mit allem, was ihm 
durch E rbrecht zugefallen und gehOre, zur T ilgung seiner 
und seiner Eltern Sunden dem Cistercienserorden und der 
Eberbacher Kirche geschenkt habe, so, daJil ohne alien 
Widerspruch seines R ruders eine K irche desselben Ordens 
gebaut werden solle in der ihm bestimmten Burg H agenowe. 

E. J. Zimmerm ann bef ieht diese Schenkung auf den 
Bau einer Kirche in der Burg H anau im weiteren Sin ne, 
a lso auf dem Gelande vor der Burg, wo heute die Alt
stadt H a nau steht, und behauptet nun, Kloster Eberbach 
habe hi er im Jahre 1234 tatsachlich eine Kirche bezw. 
Kapelle gebaut, aus der durch spatere Erweiterungen und 
U mbauten die heutige Marienkirche entstanden sei 'i. 

Nun is t aber weder jemals in der Burg H anau eine 
Kirche d urch das Cistercienserkloster E berbach gebaut 
worden, noch auch lalilt sich die Erbauung der 1316 
zuerst urkundlich erwilhnten Maria-Magdalenenkirche 3) 

' ) R. I. 18 • . 
• ) Zi . 23, Z. 19120 . 
• ) H. 11 , 167. 

• 
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[spateren Marienkirche] durch Kloster Eberbach nach
weisen . Aui3er der Urkunde von 1234 ist keine Beziehung 
von Burg und spaterer Stadt Hanau zu Kloster Eberbach 
vorhanden. Irgendwelche Abhangigkeit der Maria-Magda
lenenkirche von Eberbach od er Zugehorigkeit zu den 
Cisterciensern mii13te doch an einer Stelle wenigstens ein
mal zu Tage getreten sein. Es ist dies aber nicht der 
Fall. Man dad m. E. schon hieraus schlieJ3en, daJ3 der 
Zweck der Schenkung Reinhards von Hanau nicht zur 
Ausfilhrung gekommen ist. Diese Annahme wird auch 
durch den eigenartigen Charakter der Urkunde von 1234 
bestarkt, auf den Reimer mit R echt hinweist I). Merk
wurdig ist die Zurilckfuhrung der Schenkung auf einen 
besonderen gottlichen Befehl '). Hat R einhard in einem 
Traum die gOltliche Weisung zu dieser Schenkung em
pfangen, hat er eine Erscheinung, eine Vision gehabt, 
eine gottliche Stimme gehort zu haben geglaubt? oder 
ist an eine unbewulOte Suggestion dUTch einen Beicht
vater, der rnOglicherweise Cistercienser war, zu denk en ? 
Merkwilrdig ist ferner der Umstand, daJ3 kein Mitglied 
der Verwandtschaft bei der Schenkung als Zeuge zugegen 
gewesen, sondern aui3er dem Erzbischof und dem Propst 
von Bingen nur die Abte der beiden CistercienserklOster 
Eberbach und Arnsburg. Man wird wohl mit Grund 
den Widerspruch der Verwandten , besonders des Bruders 
Heinrich, gegen die Schenkung befUrchtet )1aben ' ). 

H einrich (H .), der seinem Bruder Reinhard (IlL) 1234 
folgt, hat nun auffallenderweise bald danach an Eberbach 
Schenkungen gernacht, woriiber zwar keine Originalurkunde 
da ist, aber die Bestatigung seines Neffen und Nachfolgers 
vom Jahre 1243 4). H einrich n. scheint also tatsachlich 
die Schenkung s.eines Bruders Reinhard rilckgangig ge
macht und Eberbach durch die W achenbuchener Gilter 
entschadigt zu haben. Jedenfalls befinden sich Burg Hanau 
und nachste Umgebung schon 1237 wieder vOllig im Besitz 
der Herren von Hanau '). 

1) Zi. 79f{, Berichtigung uod Nachtrag zu XLV. 
') "divina aspiratione sufultus." 
I) ZU dies em Schlu6 berechtigen die Worte der Urkunde: ,.s ine 

omni contradictione fratris mail'. 
' ) R. I, 226. • 
~) Zi . 23. - R. I, 199. Hie.r nennl sich Heinrich 11. "de Hage

nowe", und unter den Zeugen Jl eiBt er "nobilis de Hagenowe et de 
Dorfelden". wozu Anrn. 2 sagt : "bier ist also die ,'on Reinhard yon 
H. in der Urkundc von 1234: \'erktindete Erblheilung nicht rnehr in 
Gi.lItigkeil· ·. 

1* 

• 
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E s ist also in H anau 1234 od er spater keine Kloster
k irche gebaut wa rden. 

W o lag nun die Burg Hagenowe, und \Vie war ihr 
Bezirk besiedelt ? Die Kinzig bildet in ihrem untersten 
Lauf ein Knie nach Norden - die sogenannte krumme 
Kinzig, - ehe sie in siidlicher Richtun g dem Main zu
stromt. Durch den Main im S liden, die Kinzig und die 
krumme Kin zig im W esten, Norden und Nordosten wirel 
ein nur im Osten offenes und zugangliches Gebiet ab
gegrenzt, das ich die H albinsel Hanau nen nen mochte. 
A uf dem rechten Kinzig ufer lag der Wald Hagenowe. 
Der Na me besagt : "umhegter W ald an oder in der Au", 
d. h. dem sich weit am Main hinaufziehenden fruchtbaren 
' Viese ngeianrle, welches den beiden Auhei m unweit H anau 
den Namen gegeben hat I). Der W ald H agenowe wird 
schon frlih urkundlich erwahnt '). Er ist 1277 va n Mainz 
an H anau gekommen '). Auch auf das linke U fer der 
krummen Kinzig erstreckte er sich und bedeckte die durch 
diese im Osten, Norden und vVesten, sowie Graben im 
SOden gebildete Insel H agenowe ' ). H ier lag die Burg 
Hagenowe, eine feste W asserburg, vielleicht sehan im 
12. J ahrhundert, in der Friihzeit des deutschen Burgenbaus 
errichtet, wie die kurz vor 1190 begonn ene Burg zu Geln
hausen. Sie beherrschte nicht nur die Insel Hagenowe, 
sondern die ganze H albinsel Hanau. K ein Wunder, daJ3 
das H aus H agenowe diesen strategisch hervorragend 
wichtigen Punkt nicht an Kloster E berbach verHeren 
mochte, sondern festhielt und durch weitere Befestigungen 
(Stadt Hanau) noch zu verstarken suchte, ja van 143{) 
an zur R esidenz erhob ' ). Burg H anau hat eine Kapelle 
mit einem dem heiligen Martin geweihten Altar gehabt, 
wahrscheinlich so alt wie die Burg selbst, obwohl ver
h alrnismaJ.lig spat zum ersten Mal erwahnt '). 

Die nachste Ansiedlung im Bezirk der Burg auf der 
Halbinsel Hanau war das Kinzdorf. Es lag in dem, vom 
Main im Sliden und der alten Kinzigmlindun g - dem 
heutigen Mainkanal - im W esten g ebildeten Winkel, von 

1) Zi . XLVII . Vgl. die Kartenskizze, Anbang Nr. 1. 
. ) R. I, 99 '(i. J. 1160) . 
• ) R. I, 551. 
.) R. I, 146 (i. J. 1222). 
5) Vorher residierlen die Herrn von Hanau seit 1262 zu Win-

deeken. Zi. 26 u. 50. ' 
6) R 11, 642 (1344 : "ad altare in eastro Hanowe"), R. Ill, 89 

(1353 : lIein achtel nr dii burg sent Merlin eim cappJan"). 
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beiden vVasserlaufen etwas abgerliekt, da die haufigen 
U bersehwemmungen der ftachen U fer ein naheres H eran
kommen verboten. W enn der Name des Ki nzdorfes 
auch vor 1338 nicht vorkommt '), so sind Kin zdorf und 
seine Kirche doch bedeutend alter. Es hat eine P farrei, 
ei ne Pfarrkirche '), der heiligen J ungfrau Maria geweiht ' ), 
und einen, ihr g leichfalls geweihten Altar ' ). V orausgesetzt, 
dall die Kinzdorfer Pfarrkirche k eine bedeutenderen U m
bauten erlitten hat, besaJ3 sie - \Vie aus einer farbigen 
Zeichnung vom Jahre 1597 im Kg!. Kreisarehiv zu Wlirz
burg hervorgeht - 3 schlanke gothische F enster am Schiff, 
ein sechseckiges Chor und einen Dachreiter statt des 
Turmes '). 

Wann das K inzdorf entstanden und wann bezw . von 
wem sein e K irche gebaut worden, la~t si ch nicht mehr 
sagen 6). Die Bewohner des Kinzdorfes waren neben A cker
bauern meist Fischer und Schiffer, \V ie aus der Lage des 
Dorfes und dem Vorhandensein eines A ltares des F ischer· 
heiligen S t. Nicolaus in der Kirche geschlossen werden 
kann I R. Ill, 89, a. 1353. S. 93, Z. 34). Da St. Nicolaus 
aullerdem allgemein auch als Brlickenheiliger verehrt 
wurde, war die Kinzdorfer Kirche v. ielleicht ursprlinglich 
Brtickenkapelle a n den wichtigen Ubergangen liber d ie 
Kin zig nach vVesten gen F rankfur t und Mainz und lib er 
den Main oach Suden, wo einst schon eine holzern e 
R 6merbrti cke die Verbindun g von Nord und S lid he(ge
stellt hatte. \ '1 er sie da nn zur Pfarrkirche gemacht hat, 
darliber lall t sich nichts Bestimmtes mehr feststellen. Nach 
sonstig en Beispielen war es wohl der Grundherr, der ihr 
die P farreehte beilegte und d ie Bewohner eines be
stimmten Gebietes an sie band , urn sich den Anteil des 
K ircheneigentlimers an den betrachtlichen E inkiinften zu 
sichern , die gerade einer Pfarrkirche zuftieJ3en muJ6ten. 

1) Erste Bezeui!ung : R. Il , 514 (1333) . 
• ) R. 11 , 238 (1322). 
' ) R. Ill , 480, Z. 16 u. 28129 . 
• ) R. 11 , 514, S. 490, Z. Ho/S6. Ill , 438, S. 488, Z. 38/39. 
lI) Bei Zi . nachgebildet in der 8 eilage zwischen S. 658 u. 659. 
5) Die Behauptung von W. Junghans, S. 153 , das Kinzdorf und 

seine Kirche seien sehan im 8. Jahrhundert vorhanden gewesen, ist 
mangels entspreehender Urku nden unhewiesen uDd unheweisbar. Auch 
Zimmermanns Idenli fizierung der Kinzdorrer Frauenkirche mil der R. 1, 9 
erwahnlen » asilica . .. s . Marie . . " aus dem Jahre 793 (Zi. EinleUung 
S. LXXXI u. 11 ) is t mindes tens sehr gewagt. Reimel' hat diese Ur
kunde (R. I, 9), wie auch die NI'. 24 (v. J. 826), deshalh auch auf die 
Mar ienkirche zu Dornigheim bezagen und ni(' hl aur die Kinzdorfer 
Mar ienkirche. 
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Die Burg Hanau lag in der Pfarrei U nser lieben 
Frauen im Kinzdorf I). Die Pfarrkirche Kinzdorf') oder 
Kindisdorf ') gehOrte kirchlich zum Sprengel des Erz
bischofs von Mainz 4), innerhalb dieses wieder zum Archi
diakonat der Propstei des Kollegiatstiftes St. Peter und 
Alexander zu Aschaffenburg, und zwar mit 7 hanauischen 
L andkirchen: Rumpenheim , N iederrodenbach, Altenhalllau, 
Bieber, Lohrhaupten, Kempfenbrunn und Somborn zum 
Dekanat R ottgau 5), wahrend das ubrige ha'nauer Land 
grolltenteils zu den Archidiakon aten der Propsteien der 
Kollegiatstifter St. Maria zu den Stufen in Mainz und 
St. Peter auller Mainz gehOrte. 

lm Lauf des 13. J ahrhunderts wuchs vor den Toren 
cler Burg Hanau eine ne ue Ansiedlung empor: das Dorf 
Hanau. Vielleicht war es schon 1234 vorhanden. 1266 
ist es zuerst mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nachzu
\veisen 6). Denn in diesem J ahre wird iomitten einer gaozen 
Reihe von DOrfern, in denen Philipp von Falkenstein GUter 
besall, die er dem Stift Fulda zu Lehen auftrug, auch Hanau 
aufgefiihrt und zwar so, da.f3 man m . E. nur ,an ein D o r f 
Hanau denke'n kann 7). 

I) R. Ill , 480 (i. J . 136J.). Hier ist der Burgkaplan einer der {) 
Gesellen des Pfarrers. 

2) R. H, 514, 14/12 1338: "ecclesia parrochialis Kinzdorf extra 
murps opidi Hanauwe" . 

8) R. JI , 515, 19112 1338. Hier ist das Regest falsch. Denn es 
handelt sich nur urn die erzbischofliche Bestatigung zur Ausstattung 
der Vikarie, nicht der Errichtung und Stiftung des Altars. Der Wort
laut der Urkunde, "ereccionem, instauracionern et dotacionern altar is 
beate M. v.", ist allerdings irrefiihrcnd. Aber Nr. 515 ist die Bestatigung 
zu 514, und 514 handelt es sich nur urn die Ausstattung einer Vikarie, 
nicht urn eine AltarstiCtung. 

of) R. Il, 238, S. 219, Z, 19-21: ndurnmodo loci ... archiepisco
patus (!) Maguntinensis, ubi dicta ecclesia consistit, voluntas ad id ac
cesserit et consensus.' ~ (Urk. von 1322.) R. Il, 515 (Urk. von li"J38). 

~) Der Sitz des Dekanats Rottgau scheint dauernd in Seligen
stadt a. M. gewesen zu sein, vg\. R. 11, 633 (i. J. 1343), S. 624, Z. 4/5: 
nitem cappitulo plebanorum in Seigenstad V marcas". - Zi. 214 ff. in 
der Priesterordnung des GraCen Reinhard von 1434 S. 216 die Anordnung: 
Streitigkeiten zwischen· Pfarrer und Altaristen oder der Altaristen 
unter einander sollen zurn Austrag gebraeht werden vor ihrem "deehen 
und diffinitores des Cappittels zu Selginstad". - V gl. endlich noch den 
Streit mit dem Ruralkapitel Rottgau infolge der Erhebung der Hanauer 
Pfarrkirche zu einem Kollegiatstift, 1497-99. 

' ) R. I, 416. 
7) a. a. 0.: "in Hagenawe quatuor mansos et mediam partern 

silvarum ibidem et mediam piscariam." Handelte es sieh urn die 
B 11 r g H. , so wUrde hier stehen: ,in castro Hagenowe', wie sonst 
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Dorf Hanau geliOrte selbstversUindlich zur Kinzdorf<iC 
Parochie. Bei der geringen Entfernung von der Pfarr
kirche U nser lieben Frauen im Kinzdorf ist es fraglich, ob 
das Dorf schon fruh eine Kapelle gebraucht hat. 

Am 2. Februar 1303 erhob KOnig Albrecht 1. aus 
Dankbarkeit fur die treuen Dienste, die Ulrich 1. von 
Hanau ihm als Landvogt der Wetterau ' ) geleistet, Hanau 
zur Stadt, indem er ihm dieselben Freiheiten, Rechte, Ge
wohnheiten und Vergunstigungen verlieh, deren sich das 
benachbarte Frankfurt erfreute, dazu noch einen Wochen
markt fur den allgemeinen Verkehr an jedem Mittwoch 2). 
Wenn Hanau hier ein fester Platz [opidumJ genannt wird, 
so ist daraus noch nicht mit Calaminus 3) zu schlie.0eo, da13 
es bereits 1303 befestigt gewesen sei. Es war eben, obwohl 
damals noch ein offenes Dorf, dennoch ein fester Platz, 
fest durch seine ganze Lage auf der von Kinzig und Main 
gebildeten Halbinsel und durch die unmittelbare Nahe der 
diese beherrschenden Burg Hagenowe. Das Recht, sich mit 
Toren, Tiirmen, l\1auern und Graben zu umgeben, erhielt 
Hanau erst durch die Urkullde von 1303 '). Die Befestigllng 
ist wohl bald in Angriff genom men worden. Jedenfalls 
ist sie 1338 langst fertig '). Der neue Markt wird Mitt
wochs auf herrschaftlichem Grund und Boden in unmittel
barer Nahe der marktherrlichen Burg gehalten, neben der 

immer; kame der W a I d H. in Betracht, so hieBe es: ,in silva Hage
nowe' und wiirde wohI auch der ganze Wortlaut der Stelle etwas an
ders sein, statt silvarum - silvae. 

1) R. I, 808; H, 22. 
Z) R. 11, 23, Zi. 29 und 8eilage vorher. Seit Ende des 12. lahr

hunderts kommt neben der Neuerbauung von Stadten diese Art der 
Stadtgriindung in Anwendung: man errichtete vielfach nicht nehen 
einer hauerlichen Ansiedlung eine neue Stadt, sondern verlieh einer 
bereits vorhandenen DorfansiedIung das Stadtrecht. V gl. Rietschel, 
Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhaltnis [Lpz. 1897] S. 144. 

8) CaIaminus. 
4) Vg!. Rietschel a. a. O. (siehe oben Anm. 2) S. 150; "Die Sladt 

ist befestigt, der Markt nicht. Die Stadt ist ein Markt, der zugleich 
Burg ist." S. 151: "Das Befestigungsrecht erscheint geradezu aIs das 
sUtdtische Vorrecht." Vgl. auch R. 11[, 569, wo Kaiser Karl Ulrich van 
Hanau i. J. 1368 fUr seine Dorfer MarkobeI, Bruchkobel , DorfeIden und 
Schafueim die Freiheiten und Rechte van Hanau und Windecken ge
wahrt und ihm erJaubt, sie zu SUidten und Markten zu machen und 
rnit Toren, Tiirmen, Mauern und Graben zu befestigen. 

11) R. I1, 514 hat Kinzdorf die nahere Bezeichnung: "extra muras 
opidi Hanauwe". Vgl. auch den interessanten Aufsatz des verdienten 
Forschers Hanauer Geschichte, Prof. Dr. Suchier, Uber "die aIte Stadt
mauerH in der Festschrin des Hanauer Geschichtsvereins zum 6OOjah
rigen JubiUium der Erhebung Alt-Hanaus zur Stadt. Hanau 1903. 
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eI errichtet ist und von der er den Namen hat 1). Die 
Besucher des Marktes stehen beim K ommen und Gehen 
fOr ihre Person und ihre Sachen unteT K tmigsschutz mit 
dem Vorreeht der Marktfreihe it ~ . 

Mit dem Anwaehsen der Stadt infolge des Markt
privileg s erwaehte bald das Bedurfnis nach einer Stadt
bzw. lVlarktkirche. Sie wird vom Grundherrn, der spater 
stets das Patronatrecht tiber die Kirehe und ihre Stellen 
hatte, auf seine m Grund und Boden errichtet word en sein. 
Die Zeit ihrer Erbauung la13t sieh nieht mehr feststellen. 
Sie war der h . Maria Magdalena geweiht und lag in un
mittelba rer Nahe des Marktplatzes, des heutigen "Altstadter 
lVla rktes". 1316 wird sie zuerst erwahnt, in einem Abla13-
brief3) . Der Abl a13 wird gewahrt all en wahrhaft Bu13-
fertigen und Gla ubigen, welche die Kirehe am Fest der 
h . Maria selbst und an allen einzelnen F esten der glor
reiehen Jungfrau, und an den F esten der Geburt, Auf
erstehung, Himmelfahrt des H errn und Pfingsten, des 
h . J ohannes des T aufers, Martins und Nicolaus, der K a
tharine, Agathe, Margarethe, aller Apostel, Allerheiligen 
und an Kirehweih der K irehe selbst und in den Oktaven 
der genannten F este besuehen zweeks GelUbde und Gebet, 
od er ihr etwas vermaehen aul dem Sterbebett, od er fur 
Herrn U lrich van H anau und seine Gemahlin ein Vater
unser ruit englischem GruM beten, odeT die zum Bau, Ge
leucht od eT anderen notwendigen Dingen der K.irche et was 
beisteuern wtirden. Daraus ist zu schlieI3en, daI3 die Maria
Mag dalenenkirehe 1316 noeh in der Vollendung begriffen 
war und die Abla13gelder brauchte . Aus einem weiteren 
Abla13briel von 1322 ") g eht hervor, was an sieh sehon wahr
scheinlich ist, da13 sie keine Parochialrechte hat. Denn hier 
wird als Pfarrkirche die Marienkirche im Kinzdorf genannt, 
wenn auch J<inzdorf nicht nam entlich erwahnt ist, sondern 

I) Vg!. Rielschel a. a. O. S. 41 , M), 120, 'l:H . 
' ) Oer Marktfriede war ein Personalfriede. Die Marktleute stan

den beim Kommen und Gehen, unterwegs und auf dem Markte unte r 
Konigsschutz. Vergehen gegen s ie wurden mit dern Konigshann be
slraft. Wahrend der i\'larktzeit waren s ie durch den Marktfrieden VOl' 
zivilen Klagen wie vor strafrechtlicher Verfolgung geschiitzt. Del' 
Marklfr iede unterstellte den Marklhesucher fUr die Dauer seiner l\larkt
fahrt dem Marklgerich t (= dem Stadtgericht zur l\1arktzeit). 

3) R. H, 167. Sie heiBt hier: "eccJesia beale Marie Magdalene 
in Haynoe Magunline diocesis:c

• 

' ) H. 11 , 238. 
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dafilr H ayn owe im weiteren Sinne steht 1). Alle Beer
dig ungen der P a rochie Hanau waren auf dem Friedhof 
bei der Kin zdorfer P farrkirche [dem "cymiteri ll m dicte 
ecclesie"]. 

Die Stadt H anau hat schon frilh auch ein H ospital 
erhalten. 1334 kommt es zuerst llrkundlich vor und hei~t 
hier 2), \Vie auch spater bis ins 17. J ahrhundert hinein "d e r 
S pita l". W ann ist es entstanden ) Vor 1323 dilrfte sein e 
Gril ndung nicht zurilckreichen. Denn sonst wilrde U lrich lI. 
von Hanau in seinem T estament von ] 323 3) . wori n er 
ll . a . ilber 30 Kloster in der W etterau und ihrer U mgebung, 
sowie auch die K lrche zu H anau bedachte, wohl d as Ha
nauer S pital nicht ilbergangen haben ' ). 

Demnach ware das S pital zwischen 1323 und 1333 
entstand en. 1334 ist es bereits organisiert, an seiner S pitze 
steht ein S pitalmeister namens Lu tze '). Es lag dieht am 
Kinzdorfer T or, in der heutigen Marktstra~e, a uf dem Platz, 
wo jetzt das Gasthaus zur Son ne steht. Es war dem 
h. Geist, dem S pender der chri,tlichen Liebe geweiht 6) , 

I) Die Slelle hei6t wortlich so: "Cupientes igi tu r, ut (eccJesia 
parrochialis in Haynowe in honorem beatc Marie virgin is dedicata , 
capclle) el altar ia sanctarum (Mar ie Magdnlene et Barbare) in dicti s 
tcapellis) congruis honoribus Cre<J.uententur . . ," Die Stell e is t nieht 
ganz leicht vcrsUindlich. Es schem t noch eine Barbarakapelle in Ha
nau gestanden zu haben. Aber dies hier wa re dann ihre einzige Be
zeugung ; sonsl wird sie ni l'gends erwahnt. Vielleiehl is t s ie fruh ein
gegangen. Unte r Hanau im weiteren Sinne verstehe ieh d ie Halb insel 
Ha nau mit Burg, Slad l und Kinzdorf, d ie Parochie Ha nau. In lelz
t~ rem Sinne is t Ha nawe ofTenbar a uch in R. IV, ;iOt gebraucht, wo cs 
Z. 17118 heifil: 1Inovi altar is sancli 13arlholomei site in cappella beale 
Marie Magdalene in Ha nawe . . . , wO I'auf Z. 22 Bezug genom men wird 
mi t den Worten : "a bsque preiudicio (plebani et) ecclesie par rochiali s 
predicte" . Oa d ie Mar ia Magda\enenkirche oben ca ppella gena nnt 
wird, ka nn sich "ecclesie parrochiali s predicte", Z. 22, nieht auf sie 
beziehen, sondern nu r au t Hanawe. Es mull hier also "in Hanawel. 
bedeulen : " in del' Parochie, in dem Pfarrkirchens prengel Hanau '·. 
VF1. auch den Revers Wenzchin 1460 (WUrdtwein , Dioec. Mog. comm. 
1\ S. 836/7 Nr. V), wo W. »mi t sankt Nicolausaltare in de pharkirchen 
KyntzdorfT 7.U Hanau gelegen :< belehnt wird. Also auch KyntzdorfT, 
obwoltl au llerhalb der Mauern Hanaus, li eg t zu Hanau, d. h. in de l' 
Parochie Hanau. 

' ) R. 11 , 420. 
S) R. 11 , 252. 
4) Bembard nhistoriola des Hana uer Spitals '; {Manuskripl yom 

Ende des 18. Jahrhunderts im Archiy des Hanaue r Geschichtsyereins 
zu Hanau}. 

~) Vg!. An m. t und Anhang Nr. 4 n . Vel'zeichnis der Spital
meister . 

&} R. 11 , 482, S. 4-56, Z. 8 u. O. 

• 
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und fUr Sieehe '), Arme 2), Alte, W aisen und durehreisende 
Fremde bestimmt. Das Spital hatte eine der h. Elisabeth 
geweihte KapeUe, die wohl gleiehzeitig mit ihm erbaut 
war S). Sie war pekuniar eng mit der Spitalverwaltung 
verknUpft, insofern der Spitalherr (Kaplan) u. a. 3 Aehtel 
Korn aus den Einkunften des Spitals bekam und dieses 
aueh die KapeUe und ihre Einrichtung in Bau und Besserung 
erhielt ' ). Einen besonderen Friedhof hatte das Spital nicht, 
seine Toten wurden wie samtliche V erstorbene der Parochie 
H anau auf dem Kinzdorfer Friedhof begraben. 

Van wem ist das Hanauer Hospital- ins Leben ge· 
rufen worden ? \Yenn man berueksiehtigt, daJ3 Ulrieh 11. 
von Hanau (t 1340) das Spital, wohl bei seiner Grundung, 
rei eh besehenkt hatte ' ), a ueh das Prasentationsreeht zur 
KaplansteUe der ElisabethkapeUe in ihm besaJ3 und in 
Erwagung zieht, daJ3 aueh die Stadt bei der Spitalver
waltung mitzureden hatte 6) , so ist Zll vermuten, daJ3 die 
Erriehtung und Dotierung des Spitals und seiner KapeUe 
ein gemeinsames Werk des Landesherrn und der Stadt 
gewcsen seL An eine Grundung aus kirchlichen Mitteln 
ist nieht wohl zu denken, da solche in Hanau zu Anfang 
des 14. Jahrhunderts in irgendwie nennenswertem oder 
verfugbarem U mfang nieht vorhanden waren. Selbstver
standlieh war das S pital der kirehliehen Oberaufsicht unter
steUt. So war z. B. zur Verlegung naeh seinem jetzigen 
Platz i. J. 1501 die Genehmigung des Erzbisehofs von 
~IIainz notwendig und wurde auf Ersuchen auch durch den 
Generalvikar erteilt ' ). Zum Unterhalt des Spitals dienten 

I) R. IV ~ t;-t4- "den armeD Sychen zu HtilCe", R. 11 , 482, S. 456, 
Z. 27 "infirmis<l, 

' ) R. 11 , 482, S. 406, Z. 33/34 nqui pauperes in dicto hospitali 
exish:ntes pie visitaverint" . 

• ) Ersle Ilezeugung: R. 11 , 482, S. 456, Z. 9 (1337). R. 11 , 089. 
Ill, 390. 

4) Zi . 270 unten. 
~) R. 11 , 420, mit dem Greffengul in Auheim, das der Herr von 

Hanau "an dene spittal gegebin hait, der da liiget in der slat Z l) Ha
nauweu ; das Gut hieS "hiie vormals der Greffengut" . 

• ) Bei R. 11 , 420, Verleihung des GrefTengutes durch den Spital
meister Lutze, siegelt die Stadt Hanan mit ("sub s iEi llo Hanauwe civi
tatis"), und Cungiert "Helekutze schultheisz ibidem ' als testis. Auch 
R. IV , 134 hltngen bei einer Schenkung ans Spi tal "Heinrich GutTer, 
schultheize zu Hanauwe, Girlach Harten unde Henne Blanckyn, bur
germeis tere zli Hanauwe, nnd die schetTen daselbst . .. der stede ge
meync ingesigel" an die Urkunde. 

7) Zi. 309 in dem "Nachtrag zum Spital" auC Grund von Bern
hardts "Historiola des Hanauischen Spitals". 
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der Ertrag des ihm gestifteten Grundbesitzes und der ihm 
geschenkten Gulten '). Dazn k amen einmalige Gaben, 
deren Zuftulil durch Ablasse vergrolilert wurde ' ). Mitte 
des 14. Jahrhunderts wa r das Spita l schon in der Lage, 
Ludwig von H ana u, D omherrn zu Spe ier, 200 Pfd. H eller 
zu leihen , wogegen er die damals ublichen 10 010 Zinsen mit 
20 Pfd. H e ller aus der Bede zu Hana n an wies ' ). 

Die V envaltung des Spitalvermogens lag zunachst 
in den H a nden des Spitalmeiste rs, der mit seiner Frau 
nnd einer Magd (von 1495 an waren es 2) die Wirts(;haft 
fuhrte und die Kranken und Pfrlindner versorgte ' ). Dazu 
k am noch ein PReger [procurator J des Spita ls. Beim ersten 
Auftauchen dieses Namens in den U rkunden 5) kann man 
zweifelhaft sein , .. ob "Meister" und "Pfleger" verschiedene 
Person en und Amte r bezeichn en, od er g leichbedeutende 
Begriffe sind. Vo n 1370 an sind es jedenfalls zwei unter
schiedliche Person en un d Amter 6). 

Als urn 1370 das Spital abbrannte, wurden die Mittel 
zu m Wiederaufbau ganz oder teilweise durch K ollekten 
aufgebracht 7). 

Noch eine kleine Kapelle (oder H a uschen) a n der 
S tra1&e var H anau ist zu erwahnen, cler K ardina l Pileus 
auf Bitten U lrichs von Hanau i. J. 1380 eine n Abla£l von 

1) Z. B. Zi. 361, Urkunde von L33'i : Heinri ch auf der Burg. Ka
plan zu Windecken vcrmacht dcm Spital zu Hanall (XX Achtel I\o rn
geld) eine Korngiilt zu einem Seelgcdachtni s. 

2) 1337: R. 11 , 482. 1341 : R. 11 , 089. Spitalrechnung von 1471, 
wo es heiBl : ,,1 gJ XII hlr han ieh uBgebin fUr eynen ablaBbrieff, den 
ieh in den Spital erworben han von eynem legaten, der zu Regens
burg was in diesem sommer" Zi. 208 Nr. 4 am Ende. Die Spita\reeh
nungen sind von 1454 an vorhanden ; Archiv des Hanauer Geschichls
vereins zu Hanau. 

' ) R. Ill, 101 (13M). 
' ) R. 11 , 420 llLiHze eyn spittalmeinsler zu Hanauwe;~ . 
11 ) R. W, 101. Hier heiBt es S. 111 , Z. 20f21 : "dem spy tal Zll 

Hanauwe, odi r wer meyster un d pJeger ist desselben spytaJs" und 
Z. 24-27: .. " wan ich kommen .. ' Z{l dem vorgenannten spy tal
meyster un d p\eger des spytals zu Hanawe, so sal h emir dii ' .' . , 
zwenzig phunt ' . ledig , ,. geben , ,H . Es ist wohl moglieh, daB an
fangs unter einfachsten Verhaltn issen das Meiste r- und Pflegeramt 
in einer Person vereinigt waren. Oder beziehl sich das "heB im 
Nachsalz nu r aur den Pfleger , de r wobl die Kassenverwaltung batte, 
w~hrend der Meister mehr die Haushaltung und Pflege leitete und die 
Oberaursicht (Meister) ober das Ganze Hibrte ? 

.) R. Ill , 613, Z. 32 und 37/38. 
' ) R. Ill , 613 (1370). Auch 1377 und 1380 wurden noch KoJlekten

hriefe ausgestellt, der von 1380 wurde au6er von dem Herrn von Hanau 
auch von Pleban, SchultheiB und cl"n ScbofTcn untcrschrieben. Zi. 351:!19. 
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100 Tagen verlieh fOr alle, welche zu bestimmten Tagen 
ihre Andaeht dart verriehten wOrden I). Vielleieht war 
sie ein e Bruekenkapelle und identiseh mit der "K apelle 
vff der Kintzprucken", von deren A usbesserun g nach 
H aehwassersehaden eine S tadtbaureehnung van 1052 be
riehtet '), od er cs war die alte Barbarakape lle. 

Nachdem wir tlunmehr samtliche Kirchen und K a
pellen von H anau kenn en gelernt haben, fasse ich die 
P araehialverhaltnisse der Main-Kinzig -Halbinsel ader H alb
insel H anau , \V ie ieh sie oben genannt habe, noch einmal 
kurz zusammen : Die Pfarrkirche H anaus ist Unser liehen 
Frauen in K inzdarf, urn sie herum lieg t der Friedhaf der 
g anzen Parochie, in ihrer Nahe steht das Pfarrhaus . In 
der S tadt Hanau nahe der Ostmauer steht die Maria
Magdalenenkapelle, am Kin zdarfer T or das H ospital mit 
der Elisabethkapelle und in der Burg befi ndet si ch die 
I\lar tinskapelle . Drauf3en an der S traf3e va r H anau liegt 
naeh ein kleines K apellehen " der H ausehen, v ielleieht die 
spater einm al erwahnte K apelle auf der Kinzig brOeke ader 
die Barbarakapelle van 1322. D er Bezirk der H anauer 
P araehie ist das ganze Mittelalter hin durch derselbe ge
blieben . Die kirehliehe Einheit lInd Zusa mmeng ehorig
keit der erwahnten Gotteshauser hat sich unverandert bis 
in die Reformationszeit hi nein erhalten. 

Im K inzdarf war seha n va r 1338 neben dem Pfarrer 
ein Mef3pries ter tatig. E in fruh erer sa lcher Mef3priester, 
P farrer C.[anrad] in Rumpenheim a . M. S) stattet nu n 
1338 mit E berhard, dem ehemali gen K och U lriehs H . van 
H anau zusammen diese Vikarie odeT ewige ~1esse am 
Altar der heiligen J ung frau in der Pfarrkirehe K in zdarf 
aus ' i. Zur P frOnde ') gehOrt u . a. E berhards H af in 
Mittelbuehen mit a llem ZubehOr an Land unci \Vcin bergen, 
sowie in H anau 29 Jaeh Land. R ekta r C. gab zur A us
stattung die EinkOnfte va n 6 A ehteln W eizen. Naeh ein 
Dritter beteilig te sieh bei der A usstattun g, der Mulle r 
(ader Backer) VJil rc1a in H anall , der zllr P frun de das 
zweite wiehtigste Frfa rdern is fOr die Vikars telle hinzufilgt, 

1) R. IV, l i B. 
2) Zi. 208, NI'. 0, 
~) R. 11, nU , S. 491, Z. 17 u. 18: "c . rector parrorhiaiis eccles ie 

in Rumpinh eim, olim eiusdem misse sacerdos.'· 
.) R. 11, 514. S. 490. Z. 34 IT. 
:I) a. a. O. S. 491: Z. 2 : ,.prebendam cuilibet sacerdoli dictam 

missam celebranlj':, 

• 

• 
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indem er die Wohnung fur den Vikar schenkt I). Das 
betreffende Halls lag neben der Kapelle in H a nau ' ). In 
der Urkunde wird auch sog\eich das Verhaltnis des Marien
vicars zum Pfarrer geregelt: Au~er den S eelenmessen 
fUr die Ausstatter der Vikarie solle ihm obliegen, an de n 
einzelnen Tagen ohne Merkmal NIesse zu lesen, wenn er 
nicht eine erlaubte Abhaltung und Entschuldigung habe. 
Nur an . den Sonn- und Festtagen und wo Leichenbe
gangnisse in dieser Kir-::he gehalten wUrden, dUrfe er die 
genannten Messen nicht vornehmen. w enn nicht die Pfarr· 
messe durch den Pleban selbst beendet sei. AlIe Opfer 
[Oblationen] an genanntem Altar ha be er dem Rektor 
dortselbst gaoz und gar zu iiberlassen, wenn er ein reines 
Gewissen behalten wolle. Die R ektoren derselben Kirche 
solle er in ihren R echten im einzelnen treu und liberall 
fordern, atl ch gehalten sein, ihnen und ihren Vertretern 
beim Krankenbesuch mit der Eucharistie oder andern hei
ligen Diensten, wann und .,so oft er in Abwesenheit des 
Rektors darum ersucht wiirde, bescheiden l U helfen, wenn 
er nieht durch andere Verpflichtungen nachweisbar ver
hindert sei. Danach war dieser Vikar eine Art standiger 
Gehilfe und Stellvertreter des Pfarrers von Kinldorf(-Ha
nau). Der erste unter diesen Bedingungen angestellte 
Kaplan in Kinzdorf und - wenn man von dem 1334 
(R. 11, 420) erwahnten Conrad [sacerdos et capellanus zu 
Hanauwe] absieht, von dem ungewilil ist, ob e r Spitals
kap1an war oder cine andere Pfriinde innehatte, - - zugleich 
der alteste mit vollem Namen sicher nachweisbare Hanauer 
Geistliche war Johann de Bruchenbrucken, Diener und 
Kleriker der SOhne Ulrichs 11. von Hanau, der 1342 auf 
seine Stelle verzichtete und an dessen Statt U lrich von 

I) a. a. o. S. 491, Z. 13- 16: lldomum et habitacionem .. . sa
cerdoti ... legavi t ... possidendam." 

t) d. h. der Maria-MagdaIenenkapeUe. Bis ins 10. Jahrhundert 
hinein ist sie, wie hier, capella genannt worden, z. 8. R. 111,89 (135a) ; 
IV, 117 (1378) ; IV, ISO (10l80), SOl (1382), 364 (HIM). Zweimal hei61 
s ie "Kirche" : R. IV, 24 (1376) lldaz aIde hus ~eyn der Kyrchin ubir", 
und IV, 830 (1399), llhusz, das wir han sten bli der Kirchen/(. Rierin 
liegt nun der eigenUiche Beweis fUr das von alien Forschern behaup
tete hahere Alter der Kinzdorfer Kirche gegenliber der Maria-Magda
lenenkirche, namlich in der Tatsache, daB die Kinzdorfer Kirche die 
Pfarrkirche 1st, wahrend die Hanauer Sladlkirche nur eine ihr an~e
schlossene capella, ein titulu8 minor. Wiiren das Kinzdorf und seme 
Kirche jiinger als Dorf (bezw. Stadl) Hanau und die seine, so h~itte 
es dem Grundherrn viel naher gelegen, die Hanauer Kirche zur Pfarr
kirche zu machen . 

• 
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H a nau dem Asehaffenburger Propste den Priester Heinrieh 
Hagdorn prasentierte '). Als die H anauer (Kinzdorfer) 
Pfarrkirehe ins Lieht der Gesehichte trat, war die Zeit des 
~ ermanischen Eigenkirchenwesens langst voriiber. Unter 
P apst Alexander Ill. (1159-81) und seinem Naehfolger 
hatte si ch die endgultige Abg renzllng zwisehen kirchlicher 
llnd weltlieher Machtsphare bezuglich des K ircheneigentums 
und der kirehl ichen S tellen vollzogen : aus dem Kirehen
eigentum der Flirsten und Grundherrn war der P atron at 
g eworden, aus der V erleihung der Kirehe oder des Altars 
der V orsehlag zur S telle, d ie Prasentation. D oeb haben 
sieh bei den kle inen Kirt hen die a lten Verhaltnisse mit
unter viel langer und 7.~her als bei den g ro13en, teilweise 
das ganze Mittelalter hindureh , erhalten ' ). Den Patron at 
liber die H anauer Kirehen, K apellen uud geis tlichen S tellen 
hatten die Herren und spateren Grafen van Hanau in ne. 
Dies wird in den Prasentations· und Sti ftun~~urkunden meist 
ausdrueklieh e rwabnt ' ). Rei Itar- und Vikariesliftungen 
gehOrte der Patron at dem Stifler. Dieser konnte ihn dem 
Grundherrn oder einem Kapitel oder sonst jemandem uber
tragen ' ). Die Dotationsbriefe enthielten stets eine genaue 
Angabe uber den Inhaber des Patrona ts der betr. Stelle '). 
Dall der P atron a t erblieh war, ist z. B. allS R . n, 514 ersieht
lieh '). Trat ein e Vakanz ein, so prasentierte der H err 
von Hanau in Asehaffenbllrg eine geeignete P ersOnlieh
keit fUr die offene Stelle ' ). D er Prasentierte seheint den 

' ) R. 11 , 607. 
t) K. Muller, Kirchengeschicbte Bd. I, § 130, 6, Hinscbius 11, 628/34. 

Die Religion in Geschichte uDd Gegenwarl. Handworterbuch. Bd. 11 
(1910), S. 247 Art. "Eigenkirche" von E. Stenfel. 

') z. B. R. 11 , 64-2 fUr den Burgaitar, R. 11 , 390 rur den Altar im 
Hospital , R. Il, 607 fUr den Marienal tar im Kinzdorf, R. Ill , 426 fUr den 
Dorotheenaltar in Marien Magdalenen, R. IV, 75~ Prasentation fU r den 
FriihmeBaltar 51. Katherinen giht nur das Regest. 

. ) z. B. A.M. Archive von Consistorien S. 76 (1479) u. S. 98 (1502). 
') Das geht z. B. heryor aus R. IV, 301. wo der Erzbischof Adolf 

von Mainz bei d~r Bestatigung des BartholomausaItars in der Maria
Magdalenenkapelle in Hanau sagt : "Juspatronatus seu presentandi ) 
quociens dictum altare vac are contin~erit , reservatum illi vel illis, 
c ui y e l qui bu s in litt e r1 s dota c l o ni s d es up e r co n f ecli s 
ex tat rese rvatum", vgl. auch R. 11 , 514. 

tI) "nos Ulricus predictus et nos lri heredes.': 
') Die Adresse laulet verschieden : R. 11 , 514. 642 "honorabi li 

"iro domino . . preposi to ecclesie AschafTenburgensisU
; oder R. III 642 

,.eius vices gerenti:' ; oder R. Ill , 390 "honorabilihus yiris , dominis 
iudicibus ecc lesie AschafTenhurgensis"; oder R. IV, 753, 806 .. dcm 
AschafTenburger official". 

• 
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Prasentationsbrief personlich haben vorlegen miissen 1). 
Propst bezw. Richter oder Offizial ') priiften die \¥iirdig
k eit des Bewerbers ') und konnten ungeeignete Kandidaten 
ablehnen z. B bei Irrlehre oder lasterhaftern L ebens
wan del. War nichts an dem Bewerber auszusetzen. so 
beauftragten die Richter der Aschaffenburger Kirche zu
nachst den Pfarrer [PlebanJ in Banau mit der offentlichen 
Bekanntmachung der Prasentation und bestimmten einen 
Termin zur Erhebung ven Einspriichen. Wurde kein 
Einspruch e rhoben, so beauftragten sie den Pleban mit 
der Einfiihrung des Geistlichen in sein Amt. Meist ge
niigten 14 Tage bis 3 W ochen zur Erledigung der ganzen 
Angelegenheit, und da EinsprOche gegen die Wahl des 
Landesherrn und die Entscheidung der kirchlichen Oberen 
wohl kaum vorgekornmen sind, fi elen der Termin ZUT 

Erhebung von Einspriichen und die Anordnung der Ein
[(thrung oft auf denselben Tag zusammen. Zur Veran
sChaulichung und als urkundlicher B eleg zu dem Gesagten 
diene die Obersicht auf S. 16. 

Die Verleihung des kirchlichen Amtes lag dem Propst 
bezw. den Richtern (Offizialen) ob. Sie hatten die Pllicht, 
die Geistlichen in ihr Amt feierlich einzusetzen od er -
wie der technische Ausdruck hei13t - zu investieren 4). 
Zum Ausweis der erfolgten Investitur erhielt der Geist
liche die Proklamationsurkunde und den Investiturbrief 5). 

1) R. 11 , 607 (1342) "presencium ostensorem". - Sernh. K. G. 
S. 20, wo es bei Erw§hnung des Com", ecclesias ticus et notarius UI
richs heiBl : "Die praesentatioo, die er ihm an das capitel zu AschafTen
burg gegeben und ihn dahin mit ab gesc hickt , lautet . . ," 

' ) Zum Aml der Offiziaten vg!. Muller K. G. I, § lOO, 4. Sie 
tralen im 13. Jahrhunderl naeh der Reform des kirehlichen Prozesses 
an die Slelle der Archidiakonen. Sie waren kanonistisch geschulte 
Berufsrichter und wurden die Verlrete r des bischoflichen Gerichts. 
Den alten Schoffen waren s ie in alien Punkten Gberlegen. Infolge
dessen Ubten die kirchlichen Gerichte eine immer wachsende An
ziehungskraft auf die Laien aus. 
.. .) R. 11 , 642 IIqualenus ipsum de dicto altari investire dignemini". 
Ahnlich R. Ill , 390. 

') R. 11,607 ; lII , 390 j 11, 642. 
lIi) Be ispiele : Wtirdtwein, comm. IV, S. 825 X eine Proklamation, 

S. 769 eine "Lnvestural:. Der Pfrtindeninhaber haUe al so 3 Urkunden 
in Handen : die praesentatio, die prociamatio und die inves titura . Dies 
gehl hervor aus dem Revers KopchiD, 29/8 1433 A.M. Hanauer Ur
kundeD , Kirchen, Hospitaler etc. S. 163, wo es am SchluG heiBt : "wan 
mir die6 wie vorgesehrieben steel nit eben were in vorgeschriebenem 
masse zu tun und zu halden, so mochte ieh dem yorgenannten herrn 
oder sinen erben den vor~eseh riben elter uffgeben und sulde rne al s
dan zu stunt dy prasentahen, proklamatien und die in\'es turen weddir 
geben,lI . 

• , 
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Der erste Geistliehe der Paroehie war der Pfarrer 1). Er 
muBte an den Sonn~ und Festtagen, sowie bei Leichenbe
gangnissen, die in der Kinzdorfer Pfarrkirehe gehalten 
wurden, die Pfarr- oder Frohnmesse bezw. die Seelmesse 
lesen, die Kranken besuehen, das Abendmahl reiehen und 
andere heilige Dienste verrichten 2), also alle pfarramtlichen 
Pflichten erfUllen, vor allem aber die Seelsorge in seiner 
Parochie ausliben. Ferner hatte er zu predigen, kirch
lichen U nterricht zu erteilen ' ), kirchliche Stiftungen zu 
verwalten 4), die KapHine und kirchlichen Beamten seiner 
Parochie zu beaufsichtigen und die V erantwortung daftir, 
dall sie ihren Dienst recht ausrichteten; endlich lag ihm 
die Kontrolle liber die kirchlichen Gebaude, den Bau ' ) und 
den Friedhof G) ob. Was sein Einkommen anlangt, so 
gehOrten ihm zunachst a lle Opfer [Oblationen], die an den 
H oehaltar der Kinzdorfer Pfarrkirehe gespendet wurden. 
Dazu kamen als weitere Einnahmequellen der Grundbe
sitz der ursprilnglichen D otierung der Pfarrei, der grolle · 
Zehnte vom Getreide, der kleine von Geftligel, Obst und 
GartenfrUchten, jahrliche GUlten von Hausern, Hofstatten 
und Garten, Natural- oder Geldzinsen aus Stiftungen, be
sonders Seelgeraten und etwaige Geblihren fUr Amtshand
lungen. Belege dafUr habe ich auller dem fUr die O blation en 
in den alteren Hanauer Urkunden nicht gefunden 7). Aber 

I) Er heiBt in den Urkunden bald nplehanus" (Leutpriester) z. B. 
R. 11, 014, S. 491, Z. 38, bald "rector", z. B. R. 11 , 514, S. 492, Z. 2, 
odeI' "curalus':' z. B. R. IV, 852, S. 779, Z. 3, odeI' npherrer'\ z. B. R. Ill , 
438, S. 488, Z. 34, odeI' "cin perrer zu Hanauwe", z. B. R. IIf, 89, 
Z. 37, odeI' "cin perer Zll Hanawe", z. B. R. Ill , 480, Z. 17, odeI' "del' 
pherner Zll Hanauwe'\ z. B. R. IV, 293, Z. 22, odeI' llder pherrer von 
Heinauwe", z. B. R. 11, 722, Z. 7, oder "der pherrer von Kynczedorf" , 
z. B. R. Ill, 438, S. 488, Z. 34. Vg\. ScM£er S. 43--78. 

' ) R. 11 , 514, Urk. von 1338. 
S) Hinschius 11, 294: f. 
4) z. B. die Ulrichs 11. von Hanau R. 11, 684. 
6) Der Bau, "buweH, Kirchenbau, lat. fabrica, war die Kasse , 

aus der die Unterhaltungskosten fUr Kirche und GoUesdienst bestritten 
wurden. An ihn wurden aIlerlei Werte, vor aIlem auch Fruchtgtilten, 
luminaria, ornamenta et alia necessaria sacerdotum et altarium ge
stiftet , so R. n. 238; 482; Ill , 480. Den Bau verwaltete der Kirchen
baumeister. Nach einem Stadtgerichtsprotokoll aus dem 15. Jahrhun
dert soIlen die Kirchenbaumeister Hanaus aus den SchotTen des Stadt
gerichts gewi:ihlt werden. Zi. 218. Anm. 2. 

11) Der Friedhof wird erwahnt R. 11, 238. 
7) R. 11, 514, Urk. v. 1338. Hier wird der Marien-Vikar auf se in 

Gewissen verpnichtet , "omnia et singula sibi in dicto altari ad stolam 
oblata .. redori ibidem in toto ... relinquere" . 

Zeitscllr. Bd. 46. 2 
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im greBen und ganzen wird es in Hanau so gewesen 
sein wie anderswo auch. Die HaupteinnahmequelIen des 
Pfarrers sind Uberalldieselben: Dos, Zehnten und Oblationen. 
Uber die Hohe der einzelnen Einkommensteile lassen uns 
die Urkunden im DunkeI; ein kompetenzartiges Verzeichnis 
ist mir nicht bekannt geworden. 

\Ve!ches das wertvollste StUck des Besitzes gewesen, 
Iallt sich nicht mehr fesstellen, mit der Zeit und mit wach
sender BevOlkerungsziffer wohI der Zehnte und die Opfer 
[OblationenJ 1). 

Van seinem Einkommen hatte def Pfarrer die Kosten 
des Pfarrdienstes Zll bestreiten, z. B. vor allem auch den 
U nterhaIt von Gehilfen, die er Zll seiner person lichen U nter
stiitzung auf gegenseitige Kiindigung in Dienst nahm und 
die keine P!rUnde in der Parochie hatten. Man nannte 
diese, dem Sprachgebrauch des Handwerks foIgend, in den 
meisten Gegenden Deutschlands Gesellen, in ganz SOd-

. deutsch1and und der Schweiz "HeIfer". Sie haben den 
Pfarrer in seinem Dienst zu unterstUtzen und mUssen daher 
Priester sein. ObwohI die Bezeichnung "GeseU" in den 
Hanauer Urkunden wiederholt vorkommt, so sind doch 
pers6nlich gemietete Gesellen des Pfarrers, die im Pfarrhaus 
wohnen und vom Pfarrer Kost und Bezahlung ihrer Dienste 
erhalten, in den Urkunden nirgends nachzuweisen, wenn 
man nicht einen ganz spaten FaU vom Jahre 1495 hierher
rechnen will, wo jedoch der Name "Gesell" fehlt und der 
betreffende pers6nliche Gehilfe des Plarrers "mein Kaplan" 
genannt wird 2) . Diejenigen PfarrgeseUen, die Inhaber 
einer Pfriinde sind. haben natiirlich ihr Haus und aus· 
reichendes Gehalt und sind ordnungsmaf&ig investiertj sie 
verk5stigen sich selbst und haben eine freiere unabhangigere 
Stellung aIs die gemieteten Gesellen, die an anderen Orten, 
z. B. in Elllingen 3) haufig vorkommen, wenn gIeich sie 
ebenso wie jene dem Pfarrer untergeordnet und zum Ge~ 

1) FUr den Zehnlen der Pfarrei, den die Herrschafl 1543 an sich 
nahm, gab sie dem Pfarrer Neunheller 30 Achtel Korn nnd 12 Achtel 
Hafer. Vgl. Zi. 599. Es kann sich hier jedoch nur urn den groBen 
Zehnten handeln, denn den kleinen besaB die Pfarrei seit 1495 ni~ht 
mehr, wo sie ihn dem Dechanten der Stiftskirche Maria-Magdalenen 
zu Hanau hatte abtreten mussen ; vgl. Re\'ers Klinge v. 9/9 1495. 
A.M. Kirchen etc. S. 193. 

2) Revers des Pfarrers Klinge (A.l\L) enthalt das Versprechen: 
"einen gelehrten reddlichen und tauglichen capellan ... zu mir in 
pharre hofT [zu] nemen und in miner kost haben .. ". 

S) K. Mi.Hler, Die E61inger Pfarrkirche im Mittelaltel' (1907) 
S. 255-·258 [19-22J. 

• 
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horsam verpfliehtet sind. In den U rkunden der Paroehie 
Hanau k om men "Gesellen" nur 4 mal vor 1) und bilden 
hier mit dem Pfarrer eine geschlossene Gemeinschaft, ge
wisserma13en eine Priestergenossenschaft oder -bruderschaft. 
U nter den Substituten der Rektoren der Kinzdorfer Plarr
kirehe ' ), die der Marienkaplan beim Krankenbesueh etc. 
in Abwesenheit des Rektors (Pfarrers) unterstiitzen sol1en, 
sind seine Vertreter zu verstehen. Der Burgkaplan scheint 
1346 noeh nicht zu den Gesellen gehort zu haben '). 1364 
gchOrt er zu den Gesellen , auller ihm der Friihmesser und 
der Kaplan von St. Dorotheen in der Maria-Magdalenen
kapelle. der Spitalskaplan und der Kaplan zu Kinzdorl·). 
Diese filnf Gosellen sind samtlieh bepfrundet gewesen '). 
Wir kOnnen sogar mit ziemlicher Bestimmtheit ihre Namen 
nennen: Heinrieh H agdarn , Kaplan in Kinzdorf seit 1342, 
Berthold (1344 prasentiert) oder Johann von Wonneeken 
(verziehtete 1374) Burgkaplan, Gerlach Gufer Spitalskaplan 
(1361 prasentiert) und A lbert Cygeler, Kaplan des 1363 
neu errichteten und dotierten Dorotheenaltars in der Hanauer 
Stadtkapelle (1363 prasentiert) ') . 

Nur einer der "fonf geseUen", cler FrUhmesser, ist 
nicht naehzuweisen. J edenfalls sind diese 5 Kaplane und 
der Pfarrer die ganze Geistliehkeit der damaligen Paraehie 

') R. 11, 698 (1346), Ill , 480 (1364), IV, 293 (UI82), IV, 496 (1399). 
' ) R. 11 , 514. S. 492, Z. 2. Der Ausdruck "substituten" kommt 

allch in einem Vertrag zwischen Pfarrer und Gemeinde von Ostheim 
bei Hanau bezug!. des F'aselviehes vor, i. J. 1468. Vg!. Zi . 184 : ))der 
pastor mit sinen vicarien vnd substituten'\ "der pastor vnd s ine \'i
carien". Der Begriff ))substitu te" scheint also mil "vicarien" sich 
zu deck en. 

oS) Dp,nn Ulrich H. von Hanau vermacht in diesem Jahre in sei
nem Testament u. a. 100 M. 13 M. p. u. 12 schill. heller "an den elter 
in der burg zu Hanauwe" und dann weiter unlen "dem perrer zn 
Hanauwe eine marg und sinen gesellen ieclichem zehen schillinge 
helier, dii da sint". R. 11 , 698. 

f) "eynem perer zu Hanawe ... unde synen fonf gesellen, den 
pristern zu Hanawe . ... mit namen dem frum esser, dem cappelan 
zt'i Kintzdorff, dem cappeian in dcr burg, dem cappeian in dem sp~t~i 
unde dem cappelan zu sent Thorothen geyn dem fru wen aldar ublr . . 
R. Ill , 480. 

!i) Vgl. dazll auch Calaminns S. 41 nnten. Dna die einzelnen 
Ph'unden in der Pfarrkirche selbsUindige Rechtssubjekte sind, bestii
tig t auch K. Muller in Lutber und Karlstadt [1907] S. 30/31 Anm. 1. 

11) Heinrich Hagdorn war 12/11 1342 prasentiert , R. Il, 607. Es 
ist wobl moglich, daB er 1364 noch auC S(!lOer Stelle \\'ar. Vielleicht 
is t er identisch mit einem Heinrich pastor in Hagenowen, der 1364-
(R. Ill , 451) ein eigenes Siegel ruhrte, das einen Schiid mit Balken 
zeigte und die Umschrift trug: ))S. Henrici pastori s i .. . agenoven:' . 

•• -
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Hanau I). Die persOnliehen Kleriker und Notare der H errn 
von Hanau sind hierbei auller Betraeht gelassen. Ein 
Jahr vorher wird die Hanauer Geistliehkeit mit den W orten: 
,der Pfarrer zu Hanau und die andern Altaristen zu Hanau' 
bezeiehnet '). Es sind also in der zweiten Halfte des 
14. Jahrhunderts die Kaplane der Hanauer Paroehie bald 
Gesellen, bald Altaristen genannt worden. Die Bezeiehnung 
"Geselle" kommt spater nieht mehr vor. 

Wenn entspreehend der Abstufung im Handwerk 
der Pfarrer der Meister, der Gesehaftsinhaber war, - ohne 
jedoeh so zu heille n, - und die ihm unterstellten Geist
lichen "seine Gesellen" hieJ3en, wen hatten wir dann unter 
den Lehrlingen des Pfarramtes zu verstehen ) Die Lehr
linge waren d ie SehOler, im Mittelalter groJ3tenteils kOnf
tige Geistliehe, und die Hauptaufgabe der Sehulen an den 
stadtisehen Kirehen vom 13. Jahrhundert an, wo sic zuerst 
vorkomm en, war die Ausbildung von Sangern fOr den • 
Kirehendienst, naeh dem V orbild der Kloster- und Stifts
kirehen, die zu alien Zeiten ihre SingehOre gehabt haben. 
Die Sehiller erlernten das Lesen und Singen der lateinisehen 
Texte und wurden gelegentlieh der Gottesdienste dureh 
die Ansehauung mit den Pfliehten und amtliehen Ver
riehtungen des Geistlichen bekannt gemaeht. 

Eine derartige Sehule ist fOr Hanau zurn ersten Mal 
1383 bezeugt ' ). Sie war selbstverstandlieh Pfarrsehule. 
H oehstwa hrseheinlieh war die Sehulmeisterstelle von der 
S tadt ausgestattet; denn Ende des 15. Jahrhunderts besaJ3 
der Rat zu Hanau die Besetzung der Stelle ' ) und nirgends 
verlautet etwas von Kampfen urn den Sehulpatronat. Die 
BOrgerfrommigkeit hatte ein grolles Interesse an der Statt
liehkeit ihrer Gottesdienste, zu der neben anderern vor allern 
gute S ingehOre wesentlieh beitrugen. Aueh bot die Sehule 
fOr die BOrgersOhne eine erwOnsehte Gelegenheit, sieh fOr 
den ehrenvollen und eintragliehen geistliehen Beruf vor
zubereiten. Sie ist in der Tat aueh stark benutzt worden. 
D enn etwa der vierte Teil sarntlieher H anauer Geistliehen 

I) Das beweist deutlich der bestimmte Arlikel in der Urkunde 
von 1364 (R. Ill. 480) : l'synen fonf gesellen, den prislern zu Hanawe .. 
de m Fl'uhmesser etc,' . 

' ) R. Ill , 4as. 
' ) R. IV,330 wird ein magister Otto rector parvulorum als Zeuge 

erwahnt. 
f) Nach einem Stadlgerichtsr.rotokoll von 1496 "sagt Johann 

Klyn~e von Meinlz die Kinderschu e dem Radt Zll Hanawe vfT, weil 
er mil der Pfarrei Zll Haoan belehnt worden sei./I Zi . 2"2 1. 
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la13t si ch ziemlieh sieher als Kinder der Stadt Hanau naeh
weisen. 1432 war Niclas Baumgart "Kindermeister" 1), 
aueh 1449 noeh, wo er im Wahrsehaftsbueh als "der aide 
sehulmeister" bezeiehnet wird '). Ihm folgte J ohannes 
Ruekener von Arnstein, der 1453 vorkommt '). AIs Ma
gister Joh. Emmel 1496 Naehfolger des Sehulmeisters Joh. 
Klynge') aus Mainz wird, erfahren wir aueh naheres ilber 
dieePlliehten des Sehulmeisters: er hatte die Seholer zu 
beaufsichtigen, zu unterweisen und im Gesang zu uben, 
sowie Ober seine Einnahmen: pro Kind und Jahr betrug 
1496 das Sehulgeld 10 Sehillinge Frankfurter Wahrung 
(ca. 3'/, .it), von Auswartigen durfte ein h1lheres Sehulgeld 
verlangt werden; fOr H eizung und Beleuchtung hatten 
die Schliler - uhrigens nur Knaben - zu sorgen, waren 
jedoeh nieht verplliehtet, Neujahrsgelder, Kirbgelder u. s. ,,'. 
Zl! geben "). 

Wann die altesten Altare der Kinzdorfer Pfarrkirehe 
und der Maria-Magdalenenkapel\e in Hallau entstanden 
sind, lalilt sieh nieht mehr sieher feststellen. Da es aber 
die Haupt- od er Hoehaltare sind, so sind sie natUrlieh 
gleiehzeitig mit der Erbauung der beiden Gotteshauser er
riehtet worden: in der Kinzdorfer Pfarrkirehe der Altar 
der . J ungfrau Maria 6) und in der Hanauer Stadtkapelle, 
der der heiligen Maria Magdalena '). D enn bei der Weihe 
[K onsekration] einer Kirehe mulilte immer aueh zugleieh 
der Hauptaltar [altare summum, maius, principale] geweiht 
[konsekriert] werden ' ). Der Marienaltar in Kinzdorf war 
zugleieh aueh dem heiligen Nieolaus geweiht und wird 
anfangs bald "Niclasaltar", bald "unser fraw en altar", od er 

I) Rullmann : Kesselstadt 36. Vg!. Zi. 220. 
' ) Zi. 220. 
3) Ebenda . 
• ) V gl. S. 20 Anm. 4. 
~) Zi. 221 u. 222. 
') Zuerst erwahnl indirekl i. J. 1322 R. 11 , 238 bei Erte ilung 

eines Ablasses an die ecclesia parrochialis in Haynowe in honorem 
heale Marie virgin is dedicata, d. h. die Pfarrkirche in Hanau im 
weiteren Sinne. in der Parochie Hanau, also eigentlich die PCarrkirche 
in Kinzdorf, die der Maria geweiht war. Oa der Patron del' Ki rche 
aber immer auch zugleich der Patron des Hauptaitarl"s ist und um
gekehrt , so ist hier indirekt der Altar der h. Maria mit erwiihn t. 
Ausdrticklich kommt er werst Yor R. 11, 514 ( 1338). 

' ) 13 l6, R. 11 , 167 zuers l. Vg!. auch 1317, n. ll. 1,0; 1322. H. 
11. 238. 

. ') Hinschius, Kirchenrecht IV , 398 fT. ' 

• • 
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ahnlich genann t I) . Von 1400 an k ommen nur noch Pr;;
sentationen fUr den Nic1asaltar vcr, sodaf3 man versucht 
sein konnte, mit Zimmermann ll, a, anzunehmen, der Niclas
altar sei ein besonderer Z\veiter Altar neben dem Marien
altar gewesen. Dem ist jedoch nicht so. Aus einer Tausch
urkunde vom 1516 1434 geht hervor, dall der Kinzdorfer 
Marien- und Niclasaltar ein und derselbe, beiden H eiligen 
geweihte Altar gewesen ist '). W eitere Altare hat <liese 
Kirche nicht erhalten. Der H ochaltar blieb das ganze 
Mittelalter bindurch und bis zu ihrem Abbruch im Jahre 
1633 3) ihr einziger Altar. In der Maria-Magdalenenkapelle 
zu Hanau kommen Zl1 dem Hochaltar bald eine R eihe 
weiterer Altare hinzu: die 1353 zuerst erwahnte Frauen
messe ' ), gegenuber ') der Dorotheenaltar, kurz vor 1363 
errichtet [fundiert, dotiert und konsekriertJ'), dann der 
1378 zuersl erwahnte 7) neue Altar oder Altar s. crucis 
et s. Bartholomaei, durch U lrich IV. von H anau und seine 
Gemahlin E lisabeth gestiftet, ausgestattet und dotiert, sowie 
1382 durch Erzbischof Adolf von Mainz bestatigt ' ), nachdem 
er 1380 auf Bitten Ulrichs von Kardinal Pileus mit einem 
Ablall von 100 Tagen fiir alle Besucher der Sonntags
messe bedacht word en war '). Aus der Angabe R : IV, 117, 
dall der Bartholomaeusaltar zwischen dem Friihaltar und 
de m Dorotheenaltar stand, erfahren wir 1378 den Namen 
eines weiteren Altares, des Friih- oder (\3- . IV, 618, 1392) 
"Friihmell-" oder Katherinenaltars 10). Uber seine Ent-

1) Marien-A. z. U. R. 11 , 514, 515, Unser frawen altar z. B. R. Ill, 
438, S. 488, Z.38/39, Niclasaltar z. B. R. Ill , 89 (zurn ersten Mal) (1353). 

') A.M. Urk. v . 15/6 1434. Konrad Kopchin vertauscht "altal'e 
beate Marie virginis gloriose nee non sancti Nicolai sitlJID in parrochiali 
ecclesia in KyntzdorffH. Hier beweist der Singu lar, daB es sich urn 
ein und denselben Altar handelt . 

• ) Zi. 700 u . cm. 
10) R. Ill, 89, Z. 33 "zu Hanauw an die fruwenmessel:. lm Re

gister des Urkundenbuches ist diese Stelle falschlich auf den FrUh
meBaltar s. Catherinne bezogen . 

• ) R. Ill , 480, Z. 21. 
. ) R. Ill, 426. 
' ) R. IV, 117. 
') R. IV, 301. Nach R. IV, 117 hatte Else van Hanau den Altar 

mil 718 Gulden zu ihrem Seelgedachtnis bedacht. Statt des Geldes 
gab Ulrich dann den kl einen und groBen Zehnten zu Wiiszenkirchen, 
Haynhusen und Rintbrugken wiederkauflich an den Altar. 1481 hat 
die Herrschaft dann aur den Wiederkaur verzichtet. Elisabeth von 
Hanan starb 1378 . 

• ) R. IV, 180. 
10) R. IV, 703 (139i). 
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stehungszeit und Dotierung ist nichts bekannt. Der mit 
ihm belehnte Geistliche fiihrte den Namen "der Friihmesser" ') 
und hatte jeden Tag hier F riihmesse zu lesen '). 

An einzelne Altare der Hanauer Parochie oder an 
die Pfarrei wurden nun in Hanau, \Vie allerorts im Mittel
alter iiblich, des Ofteren eine Art kirchlicher Stiftungen 
gemacht, die man Seelgerate oder Seelgedachtnisse, J ahr
gedachtnisse oder Anniversarien nannte. Der Anniver
sari en unterschied man folgende: die Jahrestage der Martyrer, 
spater an ihrer Stelle die der Heiligen, die heute noch ge
feiert werden, die Kirchwei!J.tage, die J ahrestage der Papst
oder Bischofswahlen, der Ubertragung von Reliquien etc. 
und endlich die Gedachtnisfeiern am jahrlich wieder
kehrenden Todes- od er Begrabnistag 3) , wovon allein in 
diesem Zusammenhang die Rede sein solI. Die wichtigsten 
Tage nach dem Tod eines Menschen, wo man besonders 
seiner arm en Seele im Fegfeuer fiirbittend gedachte und 

. Messen fiir sie halten lie/3, waren der Begrabnistag (ge
wohnlich der dritte), der 7. , der 30. und das Anniversar'), 
der "Jahrtag", das "Jahrgew,fllo'\ \Vie man heute noch in 
der ganz evangelischen U mgegend der Ronneburg die 
Wiederkehr des Todes- bezw. Begrabnistages nennt. Die 
Begrabnisfeierlichkeiten und die Anniversarien wurden in 
Hanau in der Pfarrkirche in Kinzdorf gehalten bis zurn 
Jahre 1434, wo Graf Reinhard n. anordnete, da/3 dies 
hinfort in der Ivlaria-Magdalenenkirche zu Hanau zu ge
schehen habe 5). Das Seelgedachtnis wurde begangen 
durch Vigilien, Metten und Messen; den Abend vor dem 

1) z. B. Hartmut Epkini von Wonnecke R. IV, 3a7 (1384). 
:?) Dies geht aus der Stiftungsurkunde flir den zweiten FrlihmeJ3-

altar 1439 A.M. hervor. 
3) Vgl. W. Kohlers Artikel "Anniversarien" in Die Religion in 

Geschichte und Gegenwart. Handwtirterbuch. I (1909) S. 494/5 . 
• ) R. Il, 238 Abla.B wird hier u. a. denen zugesichert, die in se

pultura, septima et tricesima die ac in anniversario dicti militis [Ulrici 
domini de Haynowe] ... oracionem dominicam cum salutacione ange
lica ... dixerint. Zi. 199. Ein schones Beispiel fiihrt auch Zimmermann 
S. 199 gele~entlich des Begrabnisses des Spitalkaplans hern Cl as en an. 
Dessen Bestattung war am 14. Januar 1511. 22. Januar sein erstes 
Begangnis, 24. Januar der "Siebende", 12. Februar der "dri.Bigste". 
Der Todestag wird ausdrlicklich als Tag fUr das Anniversarium fest
gesetzt z. B. R. IV, 293 sowie in dem Seelgerat der Frau Elisabeth 
v. Hanau, geb. GrAfin v. Ziegenhain an Kloster Naumburg 1412, wo
von eine Kopie vorhanden in "Antiquitates Wetteraviae" von Joh. Ad. 
Bernhard, Frankfurt a./M. 1745, ParHs Speciaiis I Abtheilung, Beschrei
bung der ... Benedictiner-Probstey Naumburg, § 3 S. 69 fL 

') Zi. 214/15. 

• 
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Jahrtag wurde Vigilie (Vesper) gesungen, den Morgen des 
Jahrtages selbst Mette und Seelmesse 1). So war es "seel
gerets recht und gewonheit" 2). Manche Anniversarien 
wurden auch nach Bestimmung ihrer Stifter zu den 4 
Fronfasten gehalten 3). Traf ein Anniversarium mit einem 
groJ3en Feste zusammen, so fiel es nicht einfach aus, son · 
dern es wurde am Tag nach dem Feste nachgeholt·). 
AlIe Gebete 5), Messen und Opfer, die man nun beim Be
grabnis, am 3 ., 7., 30. oder Jahrtag des T odes fur den Ver
storbenen darbringt, kommen nach katholischer Auffassung 
der Seele des V erstorbenen zu gut und begrunden zu 
gleicher Zeit ein Verdienst derer, die diese from men Hand
lungen vornehmen und diese O pfer darbringen. Infolge
dessen sind Seelgerate im Mittelalter eine der beliebtesten 
und haufi gsten Arten kirchlicher Stiftungen gewesen. Ja 
die Anniversarien bilden geradezu ein en groJilen Teil der 
Leistungen, die dem Geistlichen uberhaupt oblagen. U nd 
je mehr derartige Verpflichtungen, desto liebe r war es 
den meisten Inhabern von Altarpfrunden. Denn die Jahr
zeiten brachten stets allerlei Einnahmen an Geld oder 
Naturalien mit sich, die bei der Stiftung als LOhnung 
fUr den amtierenden Geistlichen festgesetzt waren. Dazu 
kamen dann bei der Seelgedachtnisfeier selbst noch die 
Opfer [Oblation en] der an ihr teilnehmenden Laien fur 
den betr. Alta r bezw. seinen Kaplan. 

I) R. L1I , 438, S. 487, Z. 2/3: "uf den abent yigi lie sing en unde 
dez morgens messe singen", S. 489, Z. 3 "roil messen unde roil yi
gilien". R. IV, 293, Z. 27/28 "also daz man sal alle iare uIT yren 
obint fesper singin unde den dag melteD unde messe als reehle 
unde gewonlichen". In oben erwahntem Seelgerat Elisabeths von 
Hanau an Kloster Naumburg : "urf denselben dag [wo sie gestorben] 
yr iargezytt bcgeen, des abends ein vigilie und des morgens eyn 
seip.-messe zu syngen und der sele gedencken, also gewonlich isr'. 

') R. IV, 496, 293 u. s. w. 
' ) R. Ill , 438. Zu den 4 Fronfasten hei6t nach dem S.23. Anm. 4 

angefiihrten Seelgerat Elisabeths von Hanau : "vor der fronfasten vor 
wyhenachten, nehste vor ostern undt vor der franfasten die nechste 
nach dem pyngistage ist" sowie uzu der einen fronfaslen, die inn 
dem herbst is l", und zwar jedesmal am lldonrstage zu abende .... 
vor den vier fronfasten ... ein vigihe ... undl uff den andern tage 
nechste darnach, das isl u ff den fry tag des morgens ein seJe-melle 
syngen". 

4) Seelgerat Elisabelhs von Hanau, vgl. S. 23, Anm. 4) S. 24, Anm. 3. 
li) Die Gebete bei den Totenfeiern sind im officium defunctorum 

enthalten, das einen Teil des Breviers sowie des Rituale biJdet. Das 
offi cium defunctorum zerfallt in Vesper, Matutin und Laudes, \nlche 
letzteren zusammen Vigilie im engeren Sinne heillen. Auf die Laud ps 
folgt unmitlelbar die Seelmesse. Naheres s iehe bei K. Muller, Die 
EBl inger Pfarrkirche im Mittelalter, S. 3 l4/to [78/,; 9] . 

• 

• 
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Solche Nebeneinnahmen konnte aber die Geistlich
keit uberall vortrefflich brauchen. Denn wenn auch die 
bischOfliche Genehmigung zu Pfrundenstiftungen an die 
Bedingung geknupft zu werden pflegte, daJil die Dos des 
betreffenden Altars so g roJil sei, daJil von ihr ein geeigneter 
Priester hinreichenden U nterhalt haben und die ihm auf
liegenden Lasten tragen kOnne '), so war das MindestmaJil 
von S tellendotierung doch oft so gering', daJil die K aplane 
kaum davon leben konnten. D azu kamen, abgesehen von 
Verlusten alterer Einkom mensteile im Lauf der Jahrzehnte 
oder -hunderte, die pekuniaren Nachteile, die der Klerus 
durch das Sinken der Bodenwerte und Fruchtpreise, sowie 
des Geldwertes infolge von Munzverschlechterungen er
litt ' ). D iese Ubelstande wurden e inigerm aJilen wieder gut 
gemacht durch die erwahnten Nebeneinkunfte der Geist
lichen aus den Totenfeiern und Jahrze iten. Vor allem aber 
und am nachdrucklichsten geschah dies durch die Ent
wickelung des Instituts der Prasenz an den stadtischen 
Pfarrkirchen. 

U rspr(ln glich eine Einrichtung der K athedral-, Regu
lar- und Kollegiatkirchen, mit dem Zweck, die personliche 
Mitwirkung der ihr angeschlossenen Mitglieder am kano
nischen Gebetsdienst im Chor der Kirche ') zu sichern, 
sind die Prasenzen jedoch allmahlich mit de r Vermehrung 
des Klerus fast uberall an den stadtischen Pfarrkirchen 
aufgekommen. Aus ihren Kassen erhielten nur diejenigen 
etwas, die sich zur regelmaJil igen Teilnahme am Chor
dienst verpflichteten und auch wirklich stets persOnlich 
zu~ egen waren [die praesentes]'). Die Abwesenden er
hielten nichts, es sei denn , da13 sie wegen einer erlaubten 
Abhaltung, z. B. wegen Krankheit oder plotzlich einge
tretener unaufschiebbarer Geschafte, vom Chor fern blieben. 
W as sie in diesem Fall erhielten. nannte man Absenzen-. 
Die Prasenzkassen wurden hauptsachlich durch Seelgerat-

1) z. B. R. H, 515, IV, 301. 
' ) K. Muller Die EUlinger Pfarrk irche irn Miltelalter S. 288/89 

[52/53J. K. Muller, Luther und Karlsladt S. 35/6. 
~) Hinschius I, 141. Das Mindeste, was van den 7 Zeiten ge

fordert wurde, waren Matut in und Vesper. Die Synode zu Tarracona 
schrieb 516 wenigstens die ' Uigliche Feier der Matntin und Vesper in 
den Pfarrkirchen vor. SchMer S. HI~. 

f) Daher der Name Prasenzen. d. h. Reichnisse fUr die prae
sentes. Die BegrifTsbestimmung ist hei Calaminus a. R. O. sehr un
genau und versehwommen : Prasenzen = ))sUindige EinkLinfte, die 
unter alle Geistlichen verleilt wurden44 i praesence = ,.gf'genwtil'tigt", 
laufende Einnahmen4

: ist abel' ~eradezu falsch . 
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stiftungen gefullt ' ). Ein mehr oder minder ausfuhrliches 
Statut pflegte die Pflichten und Leistungen der Prasenz 
und ihrer Mitglieder zu regeln. Auch enthielten die Pra
senzverschreibungen selbst mitunter noch ausfuhrliche Bc
stimmungen und "Vunsche der Stifter hinsichtlich der 
Verteilung der Prasenzgelder, \Vie der Gesange, Lektionen 
und Gebete '). Die Verwaltung der Kasse und K ontrolle 
uber Anwesenheit und Abwesenheit der Mitglieder Jag 
in den Handen eines Prasenzmeisters oder Prasenzers. 

In Hanau taucht die Prasenz in der zweiten H alfte 
des 14. Jahrhunderts auf. Sicher sind ihre Anfange zuerst 
1382 erkennbar. In _diesem Jahre schenken Konrad und 
Grete Brand dem Pfarrer zu Hanau und seinen Gesellen 
eine Geldgiilt van Haus und Hofreite in Hanau zu ihrem 
Seelgedachtnisse und bestimmen dabei u. a ., dalil der Pfarrer 
mit den Anteilen der beim Chordienst Fehlenden so tun 
und lassen kOnne, \Vie man auf den Stiften mit Prasenz 
zu tun pflege. ' ) Hieraus geht m. E. hervor, dalil eine 
g rundsatzliche R egelung des Verhaltens bezuglich der 
sogenannten Absenten in Han au ooch nicht getroffen war. 
Sonst ware der Hinweis auf die Gepflogenheiten der Stifts
kirchen unnotig. Vielleicht batten seither bei Stiftungen 
an die gesamte Geistlichkeit Hanaus (den Pfarrer und seine 
Gesellen) alle Kaplane ihren Anteil verlangt und erhalten 
ohne Rucksicht darauf, ob sie an den Gedachtnisfeiern 
teilnahmen od er nicht. Nun war aber den Stiftern von 
Jahrzeiten die Teilnahme moglichst a ller Kaplane wegen 
der nach katholischem Glauben grolileren Wirksamkeit der 
Seelmessen bei zablreicherer Beteiligung von Geistlichen 
sehr erwunscht. Daher verfugten wohl auch Konrad und 
Grete Brand, dalil die Anteile der Fehlenden, wie bei den 
S tiftsprasenzen Oblich, nicht diesen, sondern den Anwesen· 
den und Mitwirkenden zufallen sollen. Nur bei recht
maJiligen und entschuldigten Abhaltungen sollten die 
Fehlenden ihren Anteil empfangen, na mlich bei "libesnoid" 
(d. i. Krankheit) und wenn sie durcb von dcr Herrschaft 
geforderte Dienste verhindert seien, was besonders bei dem 
Burgkaplan leicht vorkommen konnte. Fur den Pfarrer 
wurden 4 Schillinge besondere Vergiitung festgesetzt, \Veil 
er als Pfarrer mit dem Celebrieren und Anstimmen bei den 

1) K. Muller, Die EBl inger PCarrkirche S. 290 [54]. 
2) Seelgerat Theobald WolHengers A.M" Hanauer Urk. , Archivo 

von Konsistorien, Kirchen etc. S. 98/99, yom 3/4 l503. Vgl. Anhang Nr. 3. 
' ) R. IV, 293, Z. 29 rr. 
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J ahrleiten die meiste Arbeit habe. W enn diese U rkunde 
auch nur fur den eimelnen F all des von K onrad und 
Grete Brand gestifteten Seelgerats gilt und ihre Anord
nungen bezuglich der Prasenz- und Absenzgelder -Ver
teilung in anderen F allen fUr die Geistlichkeit H anaus 
nicht verbindlich zu sein brauchten, so ist doch anzunehmen, 
da~ diese praktischen und erprobten Grundsatze der Stifts
prasenzen. die in der U rkunde tibernommen sind, sich \Vie 
uberall so auch in H anau mit der Zeit eingebiirgert haben. 
1389 scheint dieser Proze~ vollendet gewesen zu sein. 
Denn Metza van Carben schenkt in diesem Jahre eine 
Geldgult bereits ohn e weitere E rklarun g einfach "zu 
presencien" 1). . 

A nfa ngs karnen S tift unge n an die Prasenz nur ver
einzelt und in geringer H Ohe vor , und die Mitg lieder der 
P rasenz wirkten wahrscheinlich nur bei soIchen Gottes
diensten mit, w ofiir ihnen eine Sum me zu einm aliger Ver
teilun g dargereicht wurde oder d ie infolge von S tiftunge n 
in regelma~iger Wiederkehr zu bestimmten Zeiten statt
fanden: also hauptsachlich bei Begrabnisfeiern und A nni-

• versanen. 
Ich fasse lUsammen: U rn das J ahr 1430 gehOren 

zur P arochie Hanau au~er der Pfarrkirche U nser F rauen 
im Kinzdorf die Stadtkapelle Mariae Magdalenae und 
die Spitalkapelle zu Hanau, die Burgkavelle, sowie eine 
nicht naher bestimmbare K apelle od er H auschen an 
der Stra~e vor Hanau. Kinzdorfer K irche, Spital- und 
Burgkapelle haben je einen Altar, die Maria-Magdalenen
kapelle deren vier. Neben dem P farrer ist in Kinzdorf 
ein standiger Me13priester und Stellvertreter des Pfarrers 
ta tig. Er, der Burg- und Spitalkaplan samt dem Friih
messer und Dorotheenkaplan in Maria-Magdalenen hei13en 
1364 : die funf Gesellen des P farrers. Die P fa rrmesse, so
wie alle Leichenbegangnisse und J ahrzeiten werden in 
der Pfarrkirche in Kinzdorf g ehaiten, die Beerdig ungen 
auf dem dortigen Friedhof ; in der Maria-Magalenen
kapelle ist taglich am K atharinenaltar F ruhmesse. E ine 
Sehule beg egnet zuerst 1383. E in J ahr zuvor lassen sieh 
die Anfange der Prasenz nachweisen. 

') R. IV, 496, S. 447, Z. 25. 

• 
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11. 

-

Die Hanauer Pfarrkirche von Verlegung ihres 
Schwerpunktes nach der Maria-Magdalenenkirche 
in der Stadt bis zu ihrer Umwandlung in ein 

Kollegiatstift. 1434 bis 1493. 
Zu Anfang des zweiten Drittels des 15. Jahrhunderts 

erfuhren die seither geschilderten einfachen Verhiiltnisse 
der H anauer Pfarrkirche einige tiefgehende Veranderungen, 
die einer Verlegung des kirchlichen Schwerpunktes von 
Kinzdorf nach Hanau gleichkamen. Die Jahre 1436 und 
1434 bedeuten fOr die Geschichte der Stadt H anau und 
ihrer Pfarrkirche zwei wichtige Markstein e. 

1436 verlegte der von K ()nig Sigmund am 11112 1429 
in den crblichen R eichsgrafenstand erhobene Landesherr 
Reinhard II. seine R esidenz von Windeck en nach Hanau. 
Dieser Schritt war fOr den wiitschaftlichen Aufschwung 
der verhaltnisma£lig jungen Stadt von gro£ler Bedeutung. 
Der Nutzen, den die zu einem guten Teil aus Handwerkern 
und K aufleuten bestehende Burgerschaft von der H of
h altung des Landesherrn in ihren Mauern haben mu/3te, 
leuchte t ohoe weiteres ein. 

Schon zwei Jahre vorher begann fOr die Hanauer 
Pfarrkirche eine neue Periode. R einhard n. war als zweiter 
S ohn Ulrichs IV. schon in fruh er Jugend zum geistlichen 
Stande bestimmt und hat auch in Bologna im Jahre 1387 stu
diert '). Infolge der Geisteskrankheit seines Bruders U lrich V. 
aber gelangte er dann nach dessen Abdankung (1404) und 
dem Bruderzwist \Vie nach Ablauf der vormundschaftlichen 
R egierung des Kurfursten Johann II. von Mainz zur R e
gierung, die er von 1411 an a\lein flihrte. Trotz dieser 
anderen W endung . die sein Leben genom men, hat er 
dennoch sich stets ein hohes kirchliches Interesse bewahrt 
und es in seiner neuen Residenz Hanau vor allem dieser 
Stadt und ihrer Kirche zugewandt. Au£ler cinem Ablall, 
den er der Maria-1I1agdalenenkirche 1429 von Erzbischof 
I(onrad va n Mainz erwirkte 2), und ihrem U mbau zu einer 
dreischiffigen Kirche mit vergrO£lertem Chor imJahre 144!J'), 
sind es besonders drei bedeutungsvolle Handlungen ge
wese n, durch die er die Kirche seiner Stadt Hanau herr
licher und a ngesehener gemacht hat: 

I) R. IV, 432 Anm. 
t) A.M. Archive von Kons. S. 60. 
t ) Bel'nh. K. G. S. 00. Junghans S. 158 . 

• 

• 
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Die Autbesserung der Prasenz, die Einfuhrung einer 
trefflichen Kirchen., Gottesdienst· und Prasenzordnung 
und die Ausstattung der Maria·Magdalenenkirche mit 
pfarrkirchlichen Rechten. 

Schon im Jahre 1431 plante Graf Reinhard die 
S chenkung der Pfarrkirche Schaffheim ') an die Hanauer 
Pfarrkirche "zur Prasenl und den laglichen Verteilungen". 
Es bewog ihn dazll, wie es in einer unvollzogenen U r
kunde daruber ' ) vom 9/8 1431 heil!t, das Bestreben [desi· 
deramus], den gottlichen Kultus in der Kirche seiner 
Stadt Hanau zu vermehren durch Einftihrung der feier· 
lichen Herrnmesse und der von der katholischen Kirche 
eingesetzten kanonischen Gebetsstunden si. Derartige Schen· 
kungen von Kirchen an andere Kirchen oder sonstige 
geistliche Institute kommen seit dem 12. Jahrhundert 
immer haufiger vor und werden seit dem 13. Jahrhundert 
mit den technischen Ausdriicken "inkorporieren, Inkor
poration" bezeichnet. Der Graf wollte also die Pfarr· 
kirche Schaffheim der Hanauer Pfarrkirche (Unser Frauen 
in Kinzdorf) inkorporieren. Die Friichte, Einkiinfte und 
Ertragnisse der Pfarrei Schaffheim sollten hinfort bis zu 
einer bestimmten HOhe an die Prasenz Hanau fallen. 
Was uber diese schuldige und hinreichende "Porzion" hinaus 
einkame, soUte ein Pleban oder Priester erhalten, der die 
Seelsorge des Volks auszuuben habe. Sein Einkommen 
[seine congrua] war so grol! bemessen, dal! er davon 
anstandig leben, bewirten und die Verpftichtungen gegen· 
iiber Erzbischof und Archidiakon sowie sonstige ihm auf· 
liegende Lasten tragen konnte. Die Prasentation dieses 
Vikars oder Plebans sollte dem Grafen und seinen Erben 
zustehen . Es war also nur eine Inkorporation Schaffheims 
hinsichtlich des Einkommens der Pfarrkirche [eine in cor· 

I) SUdostlich van Babenhausen im Gro.6herzogtum Hessen. 
t) A.M. Kirchen, HospiUiler, Slinunien. Unvollzogenes Original

Pergament. Laleinisch. Siegel Cehlt. (ut in ecclesia opidi nostri 
Hanauwe sita [also in der MariaoMagdalenenkirche in Haoau] Domi
nica missa sollemnis et hore canonice ab ecclesia matre nos tea in
stitute: videlicet matutinarum, primarurn, tertiarum, sextarum, nona
rum, vesperarum et completorii officia per plebanum aliosque pres
byteros et clericos in memorata ecclesia beneficiatos seu beneficiandos 
debeant in antea perpetuis futuris temporibus solempniter peragi et 
cum nota ac ympnidicis laudibus, dummodo aliud canonicum cessa
tionis divinorum et interdicti non obstiterit, ad ins tar collegiatarum 
ecclesiarum decantari.) 

') NB! an den hauptsachlichsten Festen C,in restivitatibus prin
cipalibus dum occurrerint"). 
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poratio quoad temporalia oder minus plena] beabsichtigt. 
Das Schaffheimer Pfarramt selbst blieb seiner geistlichen 
Seite nach von der Inkorporation vollig unberuhrt. Auch 
nach ihrern V oBzug im Jahre 1434 war es noch ebenso 
selbsUindig wie zuvor. Der Vikar oder Pleban der Pfarrei 
war im rechtl ichen Sinne Pfarrer . Vor aBern Iag ihm 
die V erwaltung der PfarrseeIsorge ob. die ihm nach vor
heriger Prtifung durch den Bischof von diesem uber
tragen wurde. Dann aber war er auch festangestellt und 
nicht auf beliebigell Widerruf. Die samtlichen Einkunfte 
der inkorporierte ll Plarrei. auch die A ccidentialien (z. B. 
S toIgebuhren) gehorten jedoch nach kanonischem R echt 
dem Institut. dem die Pfarrei inkorporiert worden [de m 
sog. parrochus primitivus oder habitualis]. Doch wurd ell 
die A ccidentialie ll gewohnlich dem Vikar uberlassen. der 
sie s ich auf sein Gehalt [seine congrua] anrechnen mullte. 
auJ3er dem er ke in e anderen verm ogensrechtlichen An
spruche besall. Die Guter und Einkunfte der inkorpo· 
rierten Pfarrei verwaltete von m.m an die H anauer prarr
kirche bezw. Prasenz. und in ihrer Hand Iag auch das 
Bestimmungsrecht uber sie. Damit war aber wohI im all
gemeinen die PRicht verbund en. die sonstigen auf dem 
Pfarrvermogen ruhenden Lasten. nam entlich die Baulast. 
zu tragen I). 

Die Inkorporation Schaffheirns ist nach diesem ersten 
Plan von 1431 nicht zustande gekomm en. 'VVie aus der 
U rkunde uber die etwas spater erfolgte und vom Mainzer 
Erzbischof bestatig te Inkorporation hervorgeht ' ). hat der 
Graf auf die vom Hanauer Klerus aIs Gegenleistung fUr 
die Schenkung anfanglich geforderte feierliche Herren
messe und den Neun-Horen-Dienst an den Hauptfesten 
verzichtet und statt dessen einen taglichen MeB- un d 
Vesperdienst in der Maria-Magdalenenkirche zu Hanau 
eingerichtet. Vielleicht hat die H anauer Geistlichkeit 
gegen die ursprungliche Absicht des Grafen Einspruch 
erhoben und dieser infoIgedessen davon Abstand ge-

I) Die Ausfiihrun~en Ober lncorporationen nach Hinschius 11 , 
4~6 be, \\,. «6 ff. 

') A.l\I. Abteilung Hanau, Pfal'rei Hanau. 14:S4- Juni 29. Grar 
Reinhard yon Hanau und sein Soho Reinbard bekunden, daB sic mil 
Genehmigung des Erzbischofs Konrad yon Mainz die Pfarrei SchaCf
heim dem Pfarrer zu Hanau und den Pries tern zu Hanau uDd Kyntz
dorf unter gewissen Bedingungen tibertl'agen baben. 

• 
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nommen ' ), wenigstens vorlaufig ' ). An der rechtlichen 
Seite der Schaffheimer Inkorporation, \Vie sie in der 
unvolIzogenen Urkunde von 1431 ausfOhrlich geschil
dert wird, scheint nichts geander t worden zu sein 3). 
Fur jeden Wechsel im Hanauer Pfarramt infolge Ver
zichts oder Todes des H anauer Plebans ' ) behielt der 
Erzbiscbof sich die Einkunfte der 2 nachsten J ahre a\)s 
der Schaffheimer Pfarrkirche vor, die sog. Biennalen . 
Diese sollten in solchen Fallen nicht in die Prasenzkasse, 
sandern in seinen Sackel Aie3en. Es erinnert diese Ab
gabe in etwa an die Erzbi5chofli chen Cathedratien, die in 
den Schaltjahren doppelt entrichtet werden muJi\ten '). D ie 
Bewilligung der Biennalen war wohl die notwendige Vor
aussetzung fUr die Genehmigung einer Inkorporation dUTch 
die kirchliche Behorde und die Biennalen das gute Recht 
und ein von niernandem bestrittener Anspruch des Erz
bischofs 6). Fur den AusfalI , den die Prasenz Hanau 
durch diese Abgabe gegebenenfalIs zu erleiden haben 
wurde, versprach der Graf 2X " /. Korn + 2X 30 Gulden 
aus der Hanauer K ellerei zu verguten ' ). 

Der Zweck der Inkorporation der Pfarrkirche Schaff-
---

I) Dies kann aus den Warten der unter Anm. 2, S. 30 erwahnten 
Urkunde von 1434 geschlossen werden: "darurnb sie alle tage eyn messe 
und vesper singen und darumbe zu nieht mere gedrungen sin solIen", 

t) a. a. O. "hiss so lange das das von lins oder unsern erben 
gebessert wurde". 

8) Denn in del' Ori~inalurkunde Gber die yollzogene und von 
Erzbischof Konrad besUitlgte lnkorporation vom Jahre 1434 hei6 t es 
dariiber einfach: "als wir Reinhart ... gegeben han zu ewigen zyten 
zu haben und genissen als das herkome ist:' . , 

' ) In Urk. v. 1431 : llquandoeumque plebanus in Hanauwe pro
tempore existens cedit vel decedit, quod tunc fructus duorum annorum 
qui byennalcs nuneupanlur ipsis libere eedant:'. Urk. y. 1434-: ,.So 
dieke ein pherrer zu Hanauwe von lodes wegen abe gee oder a1)e
tridel von del' pharre . .. . .. das irne und sinen naehkomen ertz
bisehoffen zu Mentze dann al s dicke die pastorie werden und innemen 
sollen die nehsten zwey iare dal'naeh aIs eyn pherrer abegegangen 
oder abe~etreden were die man zu latin nennet anni biennales" . 

11) F. Brammerell, Weilere AusfUhrnng del' Geschichle yon del' 
Kirchenreformation in del' Grafschart Hanau-Miinzenberg (1782). 

a) Dies ~eht deutlich aus den Worten del' uDvollzo~enen Ur
kunde yon 1431 hervor: "Ut etiam praefatus dominus Arc}lIepiscopus 
sui successores et ecclesiae magunlinae in suis iuribus et consuetu
dinibus non laedantur, volumus, . , . quod, . , byennales ipsis cedant". 

' ) a. a. O. n ZU widerbrengunge soliebs abeganges de l' pastoriie". 
Es wird jedoeh die Klausel hinzugefGgt, daB diese VerpfJ iehlung als
bald aufhoren so11£', wenn "von bebstlieher odeI' ander gewalt odeI' 
gnaden soliche aoni biennales als ein ertzbischoff soli eh er masse in· 
n{' met abgetan od er widel'ruffen wurden". 

• 
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heims war, \Vie schon angedeutet, die Einfuhrung eines 
Uigliehen Me13- und Vesperdienstes in der Stadtkirehe Zll 

Hanau . Im Zusammenhang damit hat der Graf aber auch 
eine feste, fUr alle Geistliehen der Pfarrkirehe Hanau ver
bindliehe Gottesdienst-, Prasenz- und Priesterordnung er
lassen. Diese war sehon 1433, wenigstens in ihren H aupt
punkten, ausgearbeitet '). Sie ist dann vom Grafen R einhard 
an eben demselben Tag wie die vollzogene Sehaffheimer 
I nkorporation, am 2\J. Juni 1434 veroffentlieht worden ' ). 
Ieh he be aus diesem ziemlieh umfangreiehen Sehriftstuek 
die wichtigsten Bestimmungen he raus und stelle sie unter 
folgenden drei Gesichtspunkten zusammen : 

1. Gottesdienstordnung, 
11. Prasenzordnung, 

• 

Ill. W eitere Ordnungen, die P riester, den Kinde
meister und den Bau betreffend. 

Zu 1. 
Bezuglieh der Gottesdienste bestimmt die Ordenatio: 
1) Es soil taglich eine Messe und Vesper in der Stadt-

1) Denn in dem Revers des Kinzdorfer Niclas -Altaristen Konrad 
Kopchin vom 29/8 1433. A.M. Hanauer Ul'kunden, Kirchen . HospiUUel', 
Stiftungen S. 163, heiBt es: "a15 del' t!de l mvn gnediger lieher he1're 
herre Reynhard gravus zu Hannawe bestalt hayt messe nnd vesper 
zu syngen . .. " uDd weiler unlen: "als myn obgenannter gnadi~er lieber 
he1'1'e eyn ordinacien ha t gemacht messe nod vesper zu smgeD als 
vorgerurl ist . , 11 , 

' ) Die Originalurkunde daruber be!indet sich im i\larburger 
Slaalsarehiv wohlerhallen und vorzliglieh gesehrieben. Au6erdem ist 
noeh im Hanauer Rolbueh (I. Kopialbueh) dortselbst unler dem Titel : 
nDie ordenatio der priester zu Hanauwe" eine gleichzeitige Absohrift 
erhalten, die Zimmermann in seine m mehrfach zitierJen Buch S. 214 
bis 218 abgedruckl hat. Wenn er ihr abe r hier die Uberschrift gibt : 
"Graf Reinhard 11. stiftet die Hanauer Prisenz und giebt den Priestern 
zu Hanau und Kinzdorf eine Ordnung. 143'. Jun i 29.", so is t dieser 
Satz in sciner ersten Halfte unrichtig, wie sehon Sehiele in seinem 
Such liber die Reformation des Klosters SehHiehtern (1907) S. 15 
Anm. 3 hervorhebl und aus meinen Ausflihrungen liber die Anflinge 
der Hanauer Prasenz erheUt. Graf Reinhard hat die Hanauer Prlisenz 
nieht gestiftet, sondern reich beschenkt und bedeulend aufgebessert. 
Dabei gab er seiner Pfarrkirehe Hanau eine treffliche Kirehen-, Gottes
dienst- und Prasenzordnung, die genannte "Ordenatio der pries ter zu 
Hanauwe", oder wie sie auf der 'Rliekseite des Originals heiBt : .,Or
denacie der priestern zu Hanaw pferners vnd altaristen 1434". Was 
daneben noeh steht: "Hanawe Stiefft belangende. Ein verschreibung . 
wie Gr. Reinhard die pastorie zv Schaffheim zuv dem Slim geordnet, 
vnnd wie es allenthalben mit den personen, messen, vesper vnd an
derem singen gehalte~ sol werden' slammt aus dem 16. ~ahrh:undert 
und enthalt Anaehronlsmen. Denn 1434 gab es noch keto StJft Ha
nau, sondern erst seit 1493. 

• 
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kirehe zu Hanau (Mar.-Magd.) gesungen werden I), 
ferner soil . 

2) an alien "hoehgeziiden" '), alien hi)ehsten oder an
deren Festen, wo es zu Hanau bisher iiblieh gewesen ' ), 
eine Mette, und 

3) bei Anniversarien jedesmal Messe und Vesper 
gesungen werden "in der Kirchen zu Han auwe gelegen"; 
ausgenommen sind jedoch Kirchweih der Pfarrei Kinzdorf. 
der Burg- und Spitalkapelle ' ). 

4) Aueh beim Zusammentreffen va n Vespern und 
Jahrgezeiten 5) soil die Vesper doeh gesungen werden. 
Nur bei Interdikt 6) darf sie auslallen. Die Messe aber ist 
auch in diesem Fall zu halten, wenn sie auch nicht ge
sungen, sandern nur gelesen werden darf'), 

5) Jahrzei ten und Leiehenbegangnisse sollen hinlort 
nunmehr zu H anau in der Kirehe (Mar.-Magd.) begangen 
werden und nieht zu Kinzdorf '). 

6) Die Messe und Vesper hat am Sonntag und Montag 
der Pfarrer "v on der pharre wegen" zu singen, ebenso auch 
die Metten an den unter Nr . 2 genannten Festen ' ). 

7) An den fiinf iibrigen W oehentagen, Dienstag bis 
Samstag, singen die Prasenzherrn , Pfarrer und Altaristen, 
reihum ihrem Hanauer Dienstalter gema.fi nach stetiger 
Ordnung Messe und Vesper 10). 

I) Die Ordenatio zitiere ich im folgenden nach dern guten Druck 
bei Zi. 214- 218. - Zi. 214, Z. 5 u . 4 v. u . 

'I) Zi. 215, Z. 6-10 v. o. Die belr. Feste sind hier namentlich 
so aurgeftihrt : .,Nativitatis Cristi. resurrectionis, phenthecos tes, cor
poris Cristi, Johannis Baptiste , omnium sanclorum und funffe festa 
beale Marie virgin is" . 

• ) Zi. 214, Z. 2 u. I v. u. 
') Zi. 216, Z. 10- 13 v. o. 
6) Wie z. B. an AlIerseelen und in del' sog. "gemeinen Woche'; 

vorkommen kODnte. 
&) Ein Jahr spater, 18!3 1435 erwirkte Grar Reinhard 11. von 

Hanau von der Kirchenversammlung zu Basel fUr aUe seine Stadte, 
SurgeD, noder Q. a. seiner Gerichtsbarkeit und Oberherrlichkeit unter
worfene Ortschaften die Erklarung, daB nach dem Synodaldekret vom 
22/1 1436 das kirchliche Interdikt tiber keinen Ort ausgesprochen wer
den konne , auBer wegen Verschuldung der Gemeinheit selbst oder der 
Herrschaft und deren Beamten, nicht eines Einzelnen. Hanau-Munzen
berger Landesbeschreibung. Anh. 10. Zi. 219, Anm. 8. 

') Zi . 215, Z. 13- 18 v. o. 
8) Zi. 214, Z. 1 v. u., 216, Z. 1 u. 2 v. o. 
9) Zi. 214, Z. 9 u. 8 v. u. und Z. 3 bis 1 v. U. 
to) Zi. 214, Z. 8-4 v. u. Die Worle "aUe umbe nach jngange, 

aIs s ie investigiret s in oder werden jre gots gabe" und dann spater 
b~i den Ministranten (Zi . 216, Z. 11- 12 v. 0.) : "nach ingange ire bene-

ZeiUc hr. Hd. "6. 3 
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8) Oer die Woche hat, der "Wochen er" 1), muLl im 
Verhinderungsfalle sich von einern anderen vertreten Jassen2) . 

Er mu Ll auch alle Antiphen die W oche hindurch an den 
W erktagen zu der Vesper anstimmen und das Benedicamus 
singen 3), wahrend 

9) der Kindemeister taglich die Psalmodie und an
dere Gesange a nstimmen und den Char regieren soli ent
sprechend der kirchlichen Zeit nach Anweisung der 
Priester ' ). 

10) An alien Festen und wo sonst erforderlich sollen 
je zwei der Altaristen in der durch ihr Hanauer Dienst
alter gegebenen Reihenfolge abwechselnd dem Pfarrer 
bei der Messe oder sonstiger Amtierun g ministrieren 5). 

11) W enn der Pfarrer bei den K onventsmessen selbst 
die Messe singt, soli er alle drei in Hanau ublichen Opfer 
erhalten. Singt ein anderer die Messe, so soli dem Pfarrer 
nur das Opfer wahrend und nach dem Offertorium gehoren . 
nas Opfer vor diesem soli in solchem Falle dem am
tierenden A ltaristen zuteil werden 6). 

Zu n. 
Die Satzu ngen der Hanauer Prasenz werden folgender

maLlen festgelegt: 
1) Zur P rasenz gehoren der Pfarrer und die Altaristen 

zu H anau und Kinzdorf7). 
2) Die Pastorie zu Schaffheym ist ihnen geschenkt 

zu einer gemeinen ewigen Pra.senz, die sie unter sich 
teilen sollen nach taglichem Verdienste '). 

3) Verdient werden di e P rasenzanteile durch An
wesenheit bei den in der Gottesdienstordnung aufgefOhrten 
Gelegenheiten im Char der Maria-Mag dalenenkirche zu 
Hana" 9). 

licia als sie in"estj~ir i t sin" hoffc ieh richtig aur das Oienstalter in 
der Hanauer Pfarrklrche gedeutet zu haben. Die Reihe lief also nicht 
etwa "on den aites ten Presbytern bis Zl1 den jungsten Klerikern, son
dern von denen, die am Hingslen in Hanau angestellt waren bis zu 
denen, die am kurzesten dort e in Benefizil1lll hatten. 

') Zi. 215, Z. 4: v. u . 
2) Zi. 214, Z. 5 u. 4 v. u. 
' ) Z ' 91' Z' 3· I. _ ~ , . 'I' U. v. u. 
') Zi . 215, Z. 3- 1 v. u . 
• ) Zi . 2l6, Z. 7- 12 v. o. 
8) Zi. 215, Z. 2-6 v. o. 
') Zi . 214, Abs . 1, Z. 7, Abs. 2, Z. 1 u. 2 . 
• ) Zi. 214, Ab •. 1, Z. 6- 9. 
9) Dieser Satz ist als selbstversUindlieh nieht ausdriiekli eh in 

der Ordnung enthalten . 
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4) Wer unentschuldigt ohne rechtmM3ige A bhaltung 
im Char fehlt, bekommt keine Prasenz I). 

0) Wer zur Messe sich so verspatet, daLl er beim 
A nstirnm en des Verses nach dem Introitus, und zur Vesper 
so, daJ3 er beim Anstimmen des anderen Psalms noch nicht 
da ist, solI g leichfalls jedesmal seine Prasenz versaumen, 
d. h. nicbts erhalten '). 

6) Eine Ausnahmestellung bekommen dabei allein 
der Burgkaplan und solehe Priester, die in g raflichem 
Dienste oder in einer Prasenz sich befinden, zugebilli gt. 
Sie sollen nichts verlieren. 1st der Burgkaplan einheimisch, 
so hat er zu Chore zu gehen. Braucht man ihn gleich
zeitig in der Burg zum Messe lesen, so wird nach ihm 
in das Cbor geschickt. Liest er vor oder wahrend der 
singenden Messe in der Burg die Messe, soll er darnach 
\Vieder in die Maria-Magdalenenkirche zu Chore gehen ' ). 

7) Die Anteile der unentschuldigt und unerlaubt 
fehlenden Altaristen erhalten die Anwesenden ' ), ebenso 
d ie suspendierter Mitglieder '). 

8) Jeder Altarist bek ommt zu Reisen, die er wegen 
seines Gotteslehens machen muLl, jedes Jahr vier Tage U r
laub vom Pfarrer, ohoe wahrend seiner Abwesenhe it seine 
Prasenzen zu verlieren 6) . 

9) Die An- bezw. Abwesenheit der Altaristen kon
trolliert ein von ihnen jahrlich zu wahlender Prasenz
meister. Dieser hat aufs gewissenhafteste die Liste der 
bei der Uiglichen Messe und Vesper Fehlenden zu ruhren; 
ist er selbst verhindert, so hat er einen Stellvcrtreter da
mit zu betrauen. Alle Einkommensteile der P rasenz, alte 
wie neue, soIl er fieiJ6ig aufheben und einfordern, die 
jahrlichen den Priestern getreulich verrechnen und jedem 
seine P rasenz auszahlen nach taglichem Verdienst '). 

10) Der Prasenzmeister sorgt auch fUr Vertretung 
des W ocheners, wenn dieser einmal so krank ist, daB er 
es nicht selbst veranlassen kann. Die Vertretung ist mit 
12 Hellern taglich zu vergUten. Der kranke Wochener 

I) Nicht ausdrticklich in der Ordnung gesagt, aber deutlich her
vorgehend z. B. aus den Stellen Zi. 215, Z. 21/22 v. 0., 25-27 v. o. 
llnd all den Stellen , wo yom "versumen" der ll presencie l l die Hede is t. 

' ) Zi. 215, Z. 17-14 v. u. 
') Zi. 215, Z. 14-12 und 9-5 v. u. 
') Zi. 217, Z. 3- 5 v. o. 
~ ) Zi. 216, Z. 3- 7 v. o. 
0) Zi. 216, Z. 5- 4 v. u. 
7) Zi. 216, Z. 4-1 v. u. und 217, Z. I-H v. o . 

• 
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aber 5011 seine tagliche Prasenz empfangen, als ob er zu 
Chore ware I). 

11) Ebenso beschafft der P rasenzmeister den Burg
AItaristen und -Kaplanen fur Messe und Vesper Ver
tretun g. Sie haben ihm aber mitzuteilen, ob die W oche 
und Reihe an ihnen ist ' ). 

12. Ein W ochener, der saumig ist oder sich nicht fur 
Vertretung sorgt, sodall Messe und Vesper oder eins von 
ihnen unbesungen bleibt, mull fur die Messe 4 und fOr 
die Vesper 2 Schillinge H elier Strafe in die Prasenzkasse 
zahlen ' ). 

13) V erschuldete Priester kennen hei Verweigerun g 
der Zahlung auf Antrag durch den P rasenzmeister zur 
Begleichung ihrer Schuld binnen vierzehn Tagen angewiesen 
werden. Hat auch dies keinen Erfolg, so soHen sie ihre 
P rasenzen so lange verlieren, bis die Schuld abgetragen 
ist, mussen aber trotzdem zu Chore gehen, ihre Wochen 
bestellen und die P rasenz verdienen. Zur Durchsetzung 
soleher Mallnahmen will der Graf dem Prasenzm eister, 
wenn nOtig, behilflich sein '). 

Zu Ill. 
W eitere Ordnungen, die P riester, den Kindemeister 

und den Hau betreffend: 
1) Die H anauer Gotteslehen 5011 en nur an Burger

liche verliehen werden, nicht all eheliche oder uneheliche 
Kinder von Edelleuten 6) ; 

2) nur an solehe Burgerliche, die Priester sind 6). 
Wird hierin einmal eine Ausnahme gemacht, so mu1i der 
Betreffende jedoch geloben, in den nachsten vier Weihen 
Priester zu w erden . Bis dahin erhalt er weder vom 
Stelleneinkommen [vom corpus sei nes beneficium] noch 
von der Prasenz etwas, sondern es ist fur ihn ein Priester 
zu bestellen, der den Dienst des Gotteslehens so lange 
versieht und auch das damit verknupfte Einkommen fur 
die Daller der Vertretung empfangt . Erlangt der Nicht
priester in der gesetzten F rist jedoch ohne seine Schuld 
die Priesterweihe nicht, so hat er auf das Gotteslehen 
wieder zu verzichten 7) . 

I) Zi. 210, Z. 21- 27 v. o. 
2) Zi. 215, Z. 14--10 v. u. 
S) Zi. 210, Z. 18- 2L v. o. 
4) Zi. 216, Z. 12-5 v. u. 
:I ) Zi . 216, Z. 16 u. 17 v. o. 
' ) Zi . 216, Z. 17 u. 18 v. o. 
' ) Zi . 216, Z. 19- 29 v. o. 
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3) J eder. der ein Hanauer Gotteslehen erhalt. hat durch 
Gelilbde und Eid sich zum Gehorsam gegen die Priester
ordnung zu verpflichten und dem Grafen einen versiegelten 
Brief darilber auszustellen I). den sogen. R evers. 

4) Die Priester zu Hanau und Kinzdorf durfen auller
halb der Parochie nirgends Dienst tun bei Strafe des Ver
lustes der Prasenzgelder. Jeder von ihn en hat in eigner 
Person in Hanau zu wohnen [Residenz zu tun] und sein 
Amt selbst zu verwalten. Wer dies nicht kann oder will. 
hat fUr sein Gotteslehen einen andern fremmen Priester 
als St~llvertreter vorzuschlagen. der dem G rafen. dem 
Pfarrer und den Altaristen genehm ist. Von diesem darf 
er in Abwesenheit nichts nehm en, weder heimlich noch 
offen. Der Stellvertreter hat einen versiegelten Revers 
auszustellen. der auch das Versprechen enthalten mull. 
die Baulichkeiten des Gotteslehens in Stand zu halten ' ). 

5) Permitieren. d. h. Tausch von Gotteslehen [I:\ene
fide n] ist erlaubt. wenn die P ersonlichkeit dem Grafen. 
dem Pfarrer und den Altaristen genehm ist '). 

6) S treitig keiten. die die Priester nicht selbst zu 
schlichten vermOgen. haben sie vor dem Dekanat Seligen
stadt (Rottgau) zum Austrag zu bringen ' ). 

7) Die Prlester sollen zu Hanau in ihren Hausern 
keine Weinschenken [Tabern en] halten . Bekommen sie 
von ihrem Gotteslehen oder von der Prasenz Wein, so durfen 
sie das EntbehrHche davon aus dem Haus hinaus ver
kaufen. D och haben sie die diesel ben MafJe wie <lie Burger 
zu gebrauchen und dasselbe U ngelt wie diese an die Stadt 
zu zahlen. ausg-enommen das alte U ngelt, das der Herr
schaft gebuhrt ' ). 

8) Der Kindemeister (Schulmeister). der den Gesang 
der Geistlichen unterstlitzen 50 11, erhalt von der Pastorie 
Schaffh eym halb so viel als ein Priester. also jedesmal 
halbe Prasenz. Beide ChOre haben auf ihn zu warten . 

• ) Zi. 217. Z. 21- 26 v. o. 
' ) Zi . 217, Z. :')-18 v. o. 
a Zi. 217, Z. 18-21 v . o. 
f Zi. 216, Z. 12-16 v. o. 
, Zi . 217. Z. 27- 34 v. o. Am 31 /1 1433 halle Grar Reinhard 11. 

der Stadl Hanau ein Wein- und Bier-Unge ld zu erheben gestaltet, 
damil deren Berestigung unterhallen und die Stadt mit Wacht ver
sehen werden konne. "von igli chem ruder wyns und biers, das zu 
Hanawe geschangt wurdet ... aJB des wyns oder biers fI /. geld en". 
A.M. Akten Rep. E 2 XIII Althanau Nr. 1. V~1. Zi. 1»5 Urkdl. Bci
lagen. Also dies neue Ungeld muBten auch die Priester an die Stadt 
zahlen. Vom alten an die Herrschaft waren sie nach wie vor rrei. 

• 



• 

- 38 -

damit gut eingesetzt wird und alles klappt. W er das nicht 
tut, bekommt 3 Helier von seiner Prasenz abgezogen 1). 

9) D er Bau (Kirchen-Buwe) erh"lt ebenfalls nur halb 
so viel \Vie ein Priester von den Einkunften der Pfarrei 
Schaffheym. Damit sollen jedoch a\le Streitigkeiten 
zwischen Priestern und Kirchenbau meister, die sie wegen 
des Baues bisher hatten, grundlich entschieden und beigelegt 
sein. Dazu wird dem Bau ein altherkOmmliches Recht 
auf jahrlich drei Achtel Korn und eine Wiese auCs neue 
bestatigt und zugesichert ' ). 

Wenn ich diese Hanauer Priesterordnung oben vor· 
trefflich genannt ha be, so geschah dies vor a\lem im Blick 
auf die Gruppe ihrer Bestirnmungen, die ich unter dem 
Titel: "Weitere Ordnungen, die Priester, den Kindemeister 
"nd den nau betreffend" zusammengefal.lt habe. In ihnen 
tritt das Bestreben des Grafen R einhard zu Tage, die in 
der geistlichen Stellenbesetzung des Mittelalters weithin 
eingerissenen Mi5stande in Hanau zu vermeiden, beziehungs
weise unmOglich zu machen und 5ich und seiner Residenz
stadt fUr einen tilchtigen Klerus zu sorgen, der durch treue 
PflichterCullung und auch sonstige gute Haltung Gott und 
der Kirche Ehre machte. Deshalb suchte er durch seine 
Priesterordnung zu verhindern, dall die teilweise recht gut 
dotierten Hanauer Pfrunden in die H ande von Leuten 
kamen, die nur das Einkommen, aber nicht das Amt und 
den Dienst begehrten. Zu diesem Zwecke schloJ3 er den 
Adel und die Laien von den H anauer geistlichen Stellen 
grundsatzlich aus und machte, vielleicht auf Wunsch der 
Stadt, biirgerliche Herkunft zur Voraussetzung der Pra
sentation. Er verlangte ferner von jedem Bewerber den 
Nachweis des Besitzes der Presbyterweihe oder doch wenig
stens die Burgschaft, daJ3 er sie innerhalb der nachsten 
vier Weihungen erlangen werde, und das Gelubde der 
Residenz auf der Stelle in eigner Person. Durch strenge 
VorschriCten und MaJ3regeln beziiglich der Begleichung 
etwaiger Schulden der Priester, sowie durch d.s Verbot 
des Unterhaltens von Schenken in ihren Wohnungen !le
muhte er sich auJ3erdem .uch, das Ansehen des geistlichen 
Standes und seiner Behausungen bei der Bevolkerung 
zu heben. 

I) Zi. 215, Z. 3- l v. u. 216, Z. 1 u. 2 v. o. "Beide Chore" = 
der Chor der Prasenzherrn ond der Chor der Schiiler. Zi. 2L4, Abs. 1 
der Ordnung, Z. 10-12 v. o. 

' ) Zi. 214, Ab •. I , Z. 9-16 v. o. 
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Die Anregungen zu diesen R eformen hat er offenbar 
nicht nur aus seiner einstigen Vorbildung fur den geist
lichen Stand empfangen, sa ndern var allem auch aus dem 
Drangen seiner Zeit auf R efa rmen fur die Kirche und 
ihre Diener. Erst zwei Jahrzehnte waren verflossen seit 
den ersten beiden R eformkonzilien VDn P isa und K onstanz, 
und das dritte K a nzil tag te bereits drei Jahre zu Basel, als 
die H anaucr Priesterordnung veroffentlicht ward. W aren 
aber jene beiden ersten K onzilien ergebnislos verlaufen. 
sa hatte man in Basel 1431 gleich vom ersten Anfang an 
nnter der O berhand von Gelehrten und U niversitatslehrern , 
und nicht va n kirchlichen Wiirdentragern, sich mit g rl)fJter 
Entschiedenheit auch den Reformfragen zugewand t. Das 
kam auch der Stadt H anau und ihrer P farrkirche zu g ut, 
indem diese Zeit sie mit der Priesterordnung van 1434 
beschenkte. 

A uch in den von mir unter der Uberschrift "Gattes
dienstordnun g" aufgefOhrten Bestimmungen der P riester
ordenatio sind einige van besonderer W ichtig keit und flir 
die weitere E ntwicklung der Hanauer Pfarrkirche van 
weittragender Bedeutung gewesen, namlich: die Einfuhrun g 
des taglichen MefJ- und Vesperdienstes in der Maria-Mag
dalenenkirche zu H anau, die Verlegung der Metten an 
den hohen F esten, der Jahrg edachtnisse und Leichenbe
gang nisse van Kin zdorf nach H anau, sowie die Bestim
mung, dafJ den MefJ- und Vesperdienst in der Stadtkirche 
zu H anau des Sonntag s und .~ontags der Pfarrer zu ver
richten habe, m. a. W . die U bertragun g der Pfarrmesse 
va n Kinzdarf nach H anau. Damit ist die Maria-Magda
lenenkirche nicht nur Prasenzkirche geworden, sondern es 
sind auf sie auch pfarrkirchliche R echte iibertragen warden . 
Sie wurde eine Pfarrkirche zweiten R anges innerhalb der 
Parochie neben der Mutterkirche U nser Frauen in K inz
darf. D er kirchliche Schwerpunkt H anaus verschab sich 
van Kinzdarf [extra murosJ nach der Maria -Magdalenen
kirche innerhalb der Mauern der Stadt H anau selbst . 

U nter de n hauptsachlichsten R echten der Pfarrkirchen 
stehen meist im Vardergrund die Aufbewahrung der ge
weihten H astien 1) und des Taufols 2), sowie das Bestattung s
recht a). Das zuletzt erwahnte Recht sta nd unter diesen 
wiederum an erster Stelle. Einen eigenen F riedhof hat 

1) repositio corporis Dominici. 
') repositio olei sacri bapti smatis. 
' ) sepultura ecclesiastica. 
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nun allerdings d ie S tadt Hanau nieht erhalten. Dies war 
aueh nieht nOtig, da der alte bei der Mutterkirehe in 
K inzdorf ausreiehte und weiterhin das ganze Mittelalter 
hindureh, ja bis in die Zeiten des dreimgjahri gen Krieges 
benutzt werden k onnte. W eil der Graf aber in der 
Maria-Magdalenenkirehe hinfort Glieder seines Hauses be
graben zu konnen wOnsehte '), mullte das Bestattungsreeht 
ausdrOeklieh dieser Kirehe zugestanden werden. Mit der 
Verfilgung, dalil die J abrzeiten und Leiehenbegangnisse 
hinfort nieht mehr zu Kinzdorf, sondern zu H anau gehalten 
werden soil ten, ersehei nt mir die Verleihung des Bestattungs
rechtes an die H anauer Stadtkirche, wenn auch nur fOr 
das K irchengebaude selbst, tatsachlich erw iesen. 

, .vann das Taufrecht dazu gekomrn en ist, wissen wir 
nieht. Taufen von grafiiehen Kindern in der Mar ia-lVlag
dalenenkirche sind von H atstein und Bernhard aus den 
J ahren 1473 (R einhard IV.), 1408 (dessen Toehter A nna), 
1508 (dessen Sohn Balthasar), 1501 (Phil ipp n .) bezeugt 2). 

E inige Taufen wurden aueh in der Burgkapelle vor
genomm en, z. B. die der frOh verstorbenen Toehter R ein
hards Ill., Margarethe, im Jahre 1451 'l. Jedenfalls aber 
hat si ch die alte Mutterpfarrkirehe U nser F rauen in K inz
dort noeh lange grollen Ansebens als Taulkirehe erfreut. 
So ist z. B. im J abre 1499 Berthold, Sohn des Gra!en 
R einhard IV., hier vom Kurfil rsten Berthold von Mainz 
persOnlieh zur Taufe getragen worden '). 

Aueh das Reeht der Aufbewahrung der geweihten 
Abendmahlshostien ist fO r die Maria-Magdalenenkirehe be
zeugt . 1459 erfahren wir, dall sie ein Sakramentshauseben 
hatte; denn K atharin e van H anau, geborene von Nassau, 
die Gemahlin R einhards 11., ist .. begraben in dem Kireh 
Chore Zll H anaw va r d e m S akr a m e nt e'(5). D ieser 
V orzug aber, den Leichnam des H errn in ihren Mauern 

I) Gemeint isl nichl die sogen. Gruft, die erst von Philipp Lud· 
wig II. angeieg t worden 1St. 

.) Z' 6-2 6- 0 ", I. , U. la, 

S) Zi . 98. 
4) Bach. Kurze Geschichle der kurhessischen Kirchenverfassu ng 

(1832). S. 30, Anm . 2. Zi. 672 u. 673. _. Ju nghans behauplet ti brigens 
S. 153 u. 158 nnch Calaminus falsch, diese 'raufe sei 1449 ieschehen 
durch de n ersten Oechanlen des Maria-Magdalenonstirtes 7.U Hanau: 
Nicoiall s Schlosser. Beide haben bei ihrer QueUe, Bernhard, wie aller
dings leichl moglich 1449 stall 1499 gelesen. Sons t ist ihre Angabe 
richtig. 

110) Zi. 93. a. Das sehr schone, von einem Engel gehaltene Sa
kramentshauschen ist noch yorhanden und tragt die Jahreszahl 1434. 

-
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dauernd zu haben zum Segen und Schutz fur si ch und 
ihre Stadt wird den Hanauer Burgern an der neuen Wurd~ 
ihrer Kirche die Hauptsache gewesen sein. Schon Ende 
des 14. Jahrhunderts war das Ansehen der Hanauer Stadt
kapelle ilbrigens derart gewachsen, dall der Pfarrer an 
Stelle der Kinzdorfer gekrOnten Maria mit dem Kinde 1) 
die Maria Magdalena unter einem Baldachin im Siegel 
fOhrte '). AIs Kapelle begegnet sie zum letzten Mal am 
2/11 1429 '), als Pfarrkirche (zweiten Ranges, ohne eigene 
Parochie) zum ersten Mal sicher nachweisbar am 415 1439 4

) . 

Die Verleihung pfarrkirchlicher R echte an sie lieg t demnach 
zwischen 1429 und 1439" wohl schon vor 1434. Von nun 
an konnten in der Maria-Magdalenenkirche alle die Seel
sorge betreffenden Handlungen und kirchlichen Ver
richtungen fur die Burger der Stadt H anau vorgenommen 
werden. Die Parochie blieb jedoch unverandert. Pfarrer 
war nach \Vie vcr der seit 1353 nachweislich b) . vielleicht 
sehon fruher, in Stadt H anau wohnende Pfarrer vc n U nser 
Frauen in Kinzdorf, dem nur ven nun an zwei Pfarrkirchen 
unterstanden. 

Die Altaristen van Hanau und Kinzdorf mul3ten in
folge der Priesterordnung von 1434 besonders an dreierlei 
geistlichen Handlungen teilnehm en : an den taglichen 
Messen und Vespern, an den Metten der hohen Feste und 
an den Messen und Vespern der Jahrzeiten. Aus dieser 
Verpflichtung erwuchsen fOr drei vcn ihnen. den Burg 
kaplan, den K aplan in Kinzdorf und d en Fruhmesser, 
wegen des besonderen Dienstes, der mit ihrer Pfrunde 
verbunden war, Schwierigkeiten, die eine r L6sun g bedurften. 
Fur den Burgkaplan, der Montag, Mittwoch und Samstag 
in der Burgkapelle Messe zu lesen hatte 6), gibt die Priest er
ordnung selbst die notwendigen Fingerzeige ' ). Fur uen 
Kaplan in Kinzdorf sind sie ausgesprochen in dem R evers 
des K onrad Kopchin vom 29.8. 14113 8). Dieser gelobt hier, 

') 1342: R. 11, 607. 
' ) 1399: R. IV, A06. 
') A.M. Archive von Konsist., Kirchen S. 60. 
") Ebenda S. 64, in der erzbischoflichen Urkunde zur Errich· 

tung des Altars s. crucis, wo es heiBt "in der Pfarrkirche zu Hanau':, 
womit, wie aus Urk. v. 20!4 1439 Kirchen, Hospitaler, St. S. 1'10 (.,in 
ecclesia in t r a mu r 0 S opidi .. ) hervorgeht. die Maria-Magdalenen
kirche gemeint ist. 

' ) R. Ill , 89, Z. 39. 
' ) Zi. 207, 2. 
7) Zi. 214-218. Vgl. auch oben ,5. 3t>. 
11) A.M. Hammer Urkunden. Kirchen, Hospi taler. Stiftungcn S. Hi3. 
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die Messen des Pfarrers, wenn dieser nicht die W oche 
ha be, zur Halfte zu singen oder zu bestellen. Wie jeder 
and ere Altarist, so muJilte nach der Priesterordnung -
die 1433 wohl schon aufgestellt, wenn auch noch nicht be
statigt und veroffentlicht war - auch der Pfarrer W ochener 
sein, so oft d ie R eihe an ihn kam. Weil er aber jeden 
Sonntag und Montag den MeJil- und Vesperdie nst halten 
muJilte, auJilerdem die Metten aller hohen Feste, und vor 
a llem doch die Seelsorge der ganzen Parochie ihm oblag, 
so befreite man ihn von der Teilnahme an den Messen 
und Vespem der zweiten W ochenhalfte, wo ja auch noch 
die Vorbere itu ng auf die Sonntagspredigt zu allem andern 
hin zllkarn. In der Nachwoche muMte statt seiner sein 
sUindiger Vertreter (seit 1338) am MeJil- und Vesperdienst 
teilnehmen. Dieser hi ell von jetzt an auch stets die Sonn
tagsmesse und Predigt in Kin zdorf und die dortigen 
Gottesdienste an den gebotenen Feiertagen wahrend der 
W oche. H alte er selbst die W oche in der Prasenzkirche, 
so vertrat ihn in der Kinzdorfer Pfarrkirche, wenn nOtig. 
der Pfa .. rer, der ja immer noch Pfarrer U nser Frauen in 
Kinzd orf war. Die z\Veite Halfte der Woche erhielt der 
Pfarrer, obwohl von der Teilnahme am Mell- und Vesper
dienst frei, - wenn er gerade nicht W ochener war, -
doch seine Prase nz, bez\\,. Absenz, \Veil rechtmaf3ig ver
hindert ; ebenso der K.in zdorfer A ltarist in der ersten 
vVochenhalfte. M. a. W.: der P farrer und sein K aplan 
in Kinzdorf waren nur dann verpflichtet, die ganze \V oche 
am MeJil- und Vesperdienst in Maria-Magdalenen teil
zunehmen, wenn sie Wochener waren, sonst der Pfarrer 
nur in der Vor-, der Kaplan nur in der Nachwoche. 

Noch fUr einen dritten Altaristen, den Frilhmesser, 
wurden infolge der Eigenart seines Dienstes und der 
K ollisionen mit den Pllichten gegen die Gottesdienst- und 
Prasenzordnung Sonderbestimmungen notwendig. Er muJilte 
jeden Tag am Katharinenalta r in der Maria-Magdalenen
kirche Fro.hmesse lesen. So oft er nun Wochener war, 
kon nte er dies nicht, da fUr einen Priester nur e i n e Messe 
am Tag moglich war, weil die Messe niichtern gelesen 
werden muLl Er war also in diesem Falle immer ge
notigt , si ch urn Vertretung zu bemiihen und sie ~us seiner 
Tasche zu vergiiten, ohne doch an diesem U belstand 
irgendwie Schuld zu haben. Mehr als volle vie r Jahre blieb 
diese H arte bestehen . Dann wurde sie durch Einsetzung 
eines zweiten Fruhrnessers endlich beseitigt. Zu diesem 
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Zwecke wurde ein neuer Altar mit selbstandiger Pfriinde 
in der Stadtkirche zu Hanau im Jahre 1439 van Pastor 
Ludwig Antreich zu Mittelbuchen errichtet 1) und mit den 
Landereien des Rupprecht von Colnhausen , so1chen zu 
Kesselstadt llSW., tl. a. auch von der Grafin Katharine 
von Hanau, geborenen von Nassau, dotiert 2). Er war 
dem heiligen Kreuz geweiht und hief~ daher S. Crucis, 
l'uJ3erdem noch der h . Maria, den 10 000 Martyrern und 
dem h. Antonius. In der Stiftungsurkunde 2&) hat der 
Graf den Dienst der beiden Friihmesser so geregelt: Der 
Altarist s. Crucis hat jeden Dienstag, Donnerstag und 
Samstag in der Woche mit dem Katharinen-Friihmesser ab
wechselnd die Fruhmesse zu halten, an den ubrigen Tagen, 
so oft jener Wochener [ebdomdarius chori] ist oder durch 
eine andere erlaubte Abhaltung entschuldigt, hat er ihll 
zu vertreten. Der alte Fruhmesser brauchte also von nun 
an nur noch Sonntag, Montag, Mittwoch und F reitag 
Fro.hmesse zu halten und hatte au13erdem einen standigen 
Vertreter neben sich fUr die Zeit, w o er Wochener oder 
sonst rechtmaMig verhinrlert war. Wenn auch nicht aus
gesprochen, so ist doch anzunehmen, daM er wiederum die
selben Dienste dem neuen Fruhmesser vorkommenden 
Falles zu leisten hatte. 

U m die Aufnahme dieses zweiten Friihmessers in 
die Prasenz zu ermoglichen, hat der Graf im J ahre 1440 
die Pfarrkirche von 'VeiJ3kirchen (WisJ3enkirchen) der Pfarr
kirche Hanau lur Vermehrung der ,g emeinen Prasenzen 
einverleibt 3). Dabei wurde folgendes bestimmt: Die In
korporation sol1e nach dem Abgang od er Tod des der
zeitigen Rektors der WeiJ3kirchener Pfarrkirche in Kraft 
treten. Die Leitung und Seelsorge der inkorporierten 

1) Oer Name des Slifters lautet an anderen Stellen auch Han
treyche. Oer Altar stand auf der linken Seite in der Absis [in absida 
a sinistrisJ. 

• ) a) A.M. 
b) ,. 
c) l! 

Archive von Konsistorien S. 63/64 20/4 1439 . 
Kirchen, Hosp ... S. 170 20/4 1439. 
Archive von Konsistorien S. 64 4,5 1439 (BesUi.tigung 

des Erzbischofs). 
' ) A.M. Archive van Kansistarien , Kirchen S. 65. "Erzbischof 

Oietrich van Mainz bekundet, daB Graf Reinhard van Hanau der Pfarr
kirche zu Hanau die Kirche zu WeiBkircben geschenkt habe." 9/7 1440. 
Or.·Perg. des Erzbischors Theodoricus v. Mz. Sprache: 1at. Siegel 
fehIt. Die Urkunde ist an vielen Stellen beschadigt und unleserlich , 
der' Sinn oft schwer zu entziffern. WeiBkirchen liegt westlicQ. van Se
ligenstadt a. M. und genau slidlich von Steinheim a. M. im GroBher
zogtum Hessen. 
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Kirche solle alsdann einem standigen Vikar ubertragen 
werden, der vorn Grafen dem Archidiakon prasentiert, 
regelrecht fUr die genannte Kirche angestellt werden und 
von ihren EinkUnften sein Gehalt [seine congrua porcio] 
Ubrig gelassen bekommen solle. Es handelt sich also hier 
wieder urn dieselbe Art von Inkorporation wie bei Schaff
heim. Auch diesmal behalt si ch der Erzbischof ausdrUck
lich die Zahlung von Biennalen vor fUr jeden Wechsel im 
Hanauer Plebanat. AIs Gegenleistung fUr die Inkorpo
ration wird von der Prasenz die Zulassung des neuen 
Fruhmessers vom Kreuzaltar zur Prasenzgenossenschaft 
gefordert. Der kleine und grolle Zehnten von W eiJilkirchen 
waren bereits 1378 von Ulrich IV. von Hanau dem Altar 
s. crucis et s. Bartholomaei in der Hanau er Stadtkapelle 
wiederkauflich Ubergeben word en an Stelle von 718 Gulden, 
mit den en seine · verstorbene Gemahlin Else diesen Altar 
zu ihrem Seelgedachtnis dotiert hatte' ). 

Auch im 15. Jahrhundert sind in Banau eine ganze 
Reihe neuer Altare gestiftet worden. Au.Ber dem schon 
genannten lweiten FrUhmeJilaltar s. Crucis (1439) in der 
Maria-Magdalenenkirche zwei weitere in ihr, S. S. Petri et 
Andreae unci St. Georgii, und zwei im SchloJil, in der Burg
kapelle : der Liebfrauenaltar und der Dreifaltigkeitsaltar. 

D er Liebfrauenaltar ist, wie aus spateren U rkunden 
ersichtlich, 1452 von Grafin Katharina von Hanau, ge
borenen von Nassau, fundiert und mit dem Eckarter Hof 
daselbst dotiert ' ). 

Der Dreifaltigkeitsaltar im SchlofJ kommt zuerst vor 
am 14/9 1481, wo Graf Philipp auf den \Viederkauf der 
Zehnten von W eiJilkirchen, Heynhusen und RimbrUcken 
zu Gunsten des Bartholomausaltars in der Pfarrkirche 
1I1.-M. zu Hanau und des Altars der h. Dreifaltigkeit im 
SchloJil derart verzichtet, dafJ dieser ' /" jener ' /. e rhalt '). 
Acht Tage spater hat Graf Philipp dann diesen "von ihm ge-

1) Vg!. oben S. 22. Am 14/9 1481 hat dann Graf Philipp van 
Hanau auf den Wi ederkauf dieser Zehnten Zll Gllllsten des Altars 
s. Mariae et Bartholomaei und des Dreifaltigkeitsaltars Zll Hanau ver
zichtet. Siehe S. 44 letzten Absatz. 

' ) A.M. Archive \'on Konsistorien S. 67. Wenn es hier heiLlI: 
"den lieben frauen altar in der pfarrkirche 7.U Hanau'\ so is l 
dies im weitel'cn Sinne von del' Parochie und nicht \'on del' Maria
Magdalenenkirche zu vel'slehen. a. a. O. S. 68 die BesliHigung des 
Erzbischofs Dietrich van Mainz 14/7 1452. 

3) A.M . Archive van Konsistorien S. 'i8. 
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stifteten Dreifaltigkeitsaltar im Schloll H anau·' zurn Ge
dachtnis seiner verstorbenen Gemahlin Adriana dotiert I). 

Der Georgsalta r ist 1486 od er kurz Zllvor von Graf 
Philipp fundiert '). 

Bei der Stiftung des Andreasaltares ist etwas langer 
zu verweilen, da ii ber ihn genauere und interessante Mit
teilungen vorliegen. Er ist kurz var 1462, wo er ein en 
Ablall e rhalt 3), von dem Hanauer BUrger Peter Greff e r
richtet word en [constructum et aedificatum erat]. Am 
27/8 1479 hat ihn dann der Sohn der Schwester des 
Stifters, Philipp F reyse aus Hanau, Canonicus des P eters
stiftes lU Mainz, zu einem ewigen Benefizium dotiert und 
zwei Messen fundi ert, die jede W oche an diesem A lta r durch 
den zeitlichen R ektor dieses Benefiziums gelesen werden 
sollten "). Neben ei ner R eihe van Ackern und Wiesen in 
Hanauer und and eren Gemarkungen wird die Pfrunde 
von Freyse mit seinem Haus und Garten gegenuber der 
Pfarrkirche in Hanau als Dienstwohnung fUr den Andreas
Altaristen ausgestattet. Das Haus stiei3 auf einer Seite 
an das des Kaplans des Bartholomaeusalta rs. 

Auch den Dienst am Andreasaltar und die Bedin
gungen fUr Verleihung desselben ha t F reyse in der Do
tatiol1surkunde aufs genaueste geordnet 5). 

I) A.M. Archive von Konsistorien S. 79 21/9 14fi1. Ebendorl 
auch die Genehmigung des Erzbischofs Dielher von Mainz unterm 
2619 1481. 

') A.M. Archive von Konsist. S. 84. Prasentation des Konrad 
Lotter. Oas Regest gibt falschlich 1426 s tall 14H6 23}1 an. 

') A.M. Archive von Kons. S. 73, 28/11 1482 . 
• ) a) A.M. Archive von Kons. S. 76, 27/~ 1479. 

b) " " " " ,,77, 29/9 1479. 
a} auch bei Wurdtwein , IV. comm. (1768 Mannheim) 

S. 838 r. Nr. VI abgedruckt : "Dotatio altaris S. An
dreae in ecclesia parrocbiali:<. 

b) enthalt die erzbiscbofliche Bestatigung. 
11) 1) Jede Wocbe ist an 2 aufeinanderColgenden Tagen Messe 

zu lesen, und zwar in der 
1. Woche: a) eine de trinitate, 

2. .. 

3. 
" 

b) de tempore, 
a) fUr die Seelen des Fundalors, seiner Eltern 

und Bruder, des Praesentators und aUer 
giaubig Verslorbenen, 

b) de sanctis aut dominica, 
a) zum Gedachtnis der Jungfrau Maria, 
b) de tempore, 

und so fort in dies er Reihenfolge abwechselnd das ganze 
Jahr hindurch. 

2) AuBerdem ist am Tag des F'undators und seiner Eltern 
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Den ersten Besitz des Andreasaltars I) behielt si ch 
Freyse fOr seine Pe rson va r und versprach, sich selbst 
\Vie jeder andere den genannten O rdnungen zu fUgen. 
Der Erzbischof hat denn auch in seiner BesUitigungs
urkunde ' ) g leichzeitig das Benefizium dem Philipp Freyse 
ubertragen und ihn durch diesen Brief investiert. Das ihm 
a ls Stifter des Benefiziums zustehende Patronatsrecbt trat 
Freyse an den Grafen Philipp von Hanau und sei ne 
Erben ab . 

U m die A ufnahme des And reas- und des Georgs
Altaristen in d ie gemeine Prasenz zu e rreichen. hat Graf 
Philipp der }lingere am 2618 1486 die Jnkorporation ein er 
dritten Pfarrei in die H anauer Pfarrkirche vorgenomrnen, 
indem er ihr di e Pfarrei Mitte lbllchen mit a ll ihren Ein
kunften schenkte. Die U rkunde ' ) spricht es ausdrUcklich 
aus, daJ3 von nun an zwei weitere P ersonen in die ge
meine Prasenz aufgenommen werden sollen, namlich die 
Altaristen von St. Andreas lInd St. Georg "des heiligen 
Ritters" 4). 

Ferner wird festgesetzt , daM ebenso \Vie von den 
EinkUnften der Pfarre i Schaffheim '). so auch von denen 

(Todestag, Anniversar), ebenso den 7. und 30. Tag, Messe 
zu lesen fUr die Verstorbenen jedes Jahr. 

3) Die Slellc soU nur erhalten 
a) ein ehelich Geborener (de legilimo thoro natus), 
b) ein Burgeriicher (plebeus) vaterli cher- und multerlicher

seits, 
c) einer, der die Presbyterweihe hat (actu presbiterio in

signalus), oder der so weil ist, daD er sie innerhalb 
Jahresfrisl empfangen kann. In diesem Fall hat er 
jedoch so lange fiir einen Slellvertreter zu sorgen, bis 
er die Presbyterweihe erlangl hat. 

4) Die Ordinatio iiber forlwahrende Residenzpflicht und die 
PrH.senzordnung der Pfarrkirche isl zu befolgen . 

1) "des benefic iums zu gebrauchen als fund ator des beneficiums.'· 
' ) Siehe S. 45, . . " b, auch Wiirdlwein, IV. comm. S. 859 IT. 

Nr. XII. Freyse hat auf den Andreas-Altar verzichtet. 
' ) A.M. Archive von Konsistorien, Kirchen . 
• ) Calaminus schreibt S. 39 seines BOchleins fal schlich : n •. . . 

Mitlelbucben inkorporiert, wofiir man 2 neue Alti:ire zu Sl. Andreas 
und Sl. Georg in Hanau errichtete". InfoJge der Inkorporation Millel
buchens wurden nur die Altaristen der beiden bereils errichleten Altare 
in die Prasenz aufgenommen, zu der sie vorher noch niebl gehorten. 
Mittelbuehen liegt 1 Stunde nordlich von Hanau, lIt Slunde westlich 
von der Station Bruchkobel der Bahnlinie Hanau-Friedberg: und war 
der Stammsitz der Herrn yon Buehen-Hagenowe, der Ahnen der Herrn 
yon Hanau. 

11) Siehe Priesterordenatio, Zi . 214-218. 
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der Pfarrei Mittelbuchen der Bau und der Schulmeister 
l It SO viel als ein Priester erhalten und die neuen Prasenz
herrn von St. Andreas und St. Georg dem Pfarrer in 
Levitenweise ministrieren sollen 1). 

Gleichzeitig haben der Pfarrer Nicolaus Schlosser 
und die Altaristen zu Hanau dem Grafen Philipp einen 
Revers ausgestellt wegen der Einverleibung der Pfarrei 
Mittelbuchen in die Hanauer Pfarrkirche 'J. Diese U rkunde 
enthiilt die Inkorporationsurkunde Grafen Philipps wOrtlich. 
Der Graf beh'alt si ch darin die Verleihung der Pastorei 
zu ewigen Tagen vcr, verpftichtet sich abeT, bei Erledi
gung der Pfarrei keinen darauf lU prasentieren, der nicht 
ein eigenhandiges versiegeltes Schreiben gebe, da.£) er mit 
cler Pfarre, \Vie er sie finde, sich begnugen, auch die Bau
lichkeiten in Stand halten wolle; ausgenommen sollten 
allein Neubauten sein 'J. Die Biennalen, die dem Erz
bischof wieder ausdrucklich zugesagt werden, soli ten jedes
mal beim Abgang des Andreasaltaristen gezahlt werden. 
Fur den Ausfall, den die Prasenz infolgedessen zu erleiden 
hatte, verpflichtet sich der Graf, sie jedesmal mit 2 X '°/8 

Korn und 2 X 12 Gulden Frankfurter Wahrung zu ent
schadigen, so lange nicht dUTch den Papst odeT eine andere 
Instanz die Biennalen abgeschafft wurden 'J. Samtliche 
Altaristen, mit dem Plarrer bereits zwolf an der Zahl, da
runter auch die beiden ZUT Prasenz neu zugelassenen vom 
Andreas- und Georgs-Altar, sind namentlich in dieser Ur
kunde aufgefuhrt, und auller dem Pfarrer Schlosser haben 
fur sich und die andern noch vier rnitgesiegelt, namlich: 

1) Siehe oben S. 37 Nr. 8, 38 Nr. 9, ·84 Nr. 10. 
' ) A.M. Kirchen, HospiUiler, St. S. 187 Urk. vom 26/8 1486, ge

druckt bei Wiirdtwein, comm. [V, S. 844 (Mannheim 1768) : "Parochia 
.Mittelbuchen incorporatur praesentiis ecclesiae parrochialis in Hanaw. 
1486. Samstag nach Bartholomaeustag." Die erzbischofliche Geneh
migung vom 20/9 1486 A.M. Archive von Kons. u. s. w. 

I) Was Junghans S. 160 nach Calaminus S. 39 ilber die Inkor
porierung der Pfarrei Mittelbuchen sagt, ist unrichtig. Schon die 
Jahreszahl stimmt nicht (1487), we iter nicht die von Bernhard her
riihrende, auch von Zimmermann iibernommene Behauptung: ))spater 
sei ein eigner prarrer nach Mittelbuchen gesetzt word en, der aber 
dem Kapitel aogeharte." Mittelbuchen hat vor wie nach der Inkorpo
ration seinen eigenen Pfarrer gehabt, der vom Grafen prasentiert wurde 
und nach der geistlichen Seite seines Amtes vallig selbstandig war. 
Dem Stiftskapitel aber hat er nie angehort. 

') Die Biennalen betrugen von 
a) Schaffheim und WeiBkirchen 1503: 60 Gld. + 6 Gld. Ge

buhr fiir den Kommissar, Scholasticus Rucker. 
b) von Mittelbuchen 1533: 36 Gld. 
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Helfrich Kuse, Johann "Ventzchin, Johann K esseler und 
Hermann Krugk, d. h. je einer von Kinzdorf, Burg, Spital 
und Maria-Magdalenenkirche '). 

Ich lasse hier das in die.er U rkunde enthaltene Ver
zeichnis der H anauer Geistlichk eit folgen und setze jedes
mal die Angabe der betreffenden Pfriinde hinzu: 

• 

1) Nic. 5chlosser, def PCar re r. 

2) Helfrich Ruse (P. v. Aldenhaslau), Spital. 
In Hanau Spital seit 1446, eLwa 40 J. 

a ) Joh. Wenlzchin, Kinzdorf, SL Niclas. 
In Kin zdorf St. NicJas seit 1460, 26 J. 

4) Simon Wissc, Burg, Liebfrauen. 
In Banau ? zwischen 1460 u. 68 't i Liebfrauen (Burg) 

seil friihs tens 1477, etwa 18-26 J. 

5) Joh. Kesseler (Caldarifex), Stadtkirche (M.-M.), 51. Barlholomaei. 
In Hanau M.-M. Kalh .-Frlihm. seil 1468, Sl. 8ar1ho10-

maei seil 148 1, 18 J. 

6) Hermann Krugk, Burg, 5t. Marti n. 
In Banau M.-M . S. crucis-Fri.ihm . sei t liil , Sl. Martin 

(Burg) seil 24/1 1486, 15 J. 

7) Jakob Glockener (Camp.n.lor), Sladlkirche ( ~r.-M .), SI. Andrea •. 
In ? e ine a . PCrtinde?, Ha. M.-M. S1. Andreas seit 
~ 1_, PJ. 

8) Heylmann Mosche, Sladlkirche, Katha rinen-Frilhmesse. 
In H.n.u M.-M. ·K.lh.-Frtihm. soil 20/4 148'2, 4 J. 

9) Johannes Joss (Jodoci ~en . Comberg), Sladtkirche, S. crucis
Frilhmesse. 

In Hanau, l\1.-M. S. crucis-Friihm. seit 21/1 1486, - J. 

10) Joh. Woltzs, ? ? 
In ? ~ ? J. 

11) Konrad Luller (Loller), Sladlkircbe (M.-M.), SI. Georg. 
In Han.u M.-M. SI. lieorg seil 25/1 1486, - .I. 

12) Jeorius Meycr, Sladtkirche, St. Dorotheen. 
In Hanau M.-M. Sl. Dorolheen se il ? - J . 

1) Die Siegel s ind sehr gut erhalten. Das des PCarrers zeigl 
die Maria Magdalena mil dem Salbenkaslchen und neben einem ScbloB 
uod Schliissel die Worle: Sig. Nic. Serator. plebani in Ha. Das des 
Helfrich Kuse fiih r t ein Bild des h. Martin mil dem Mantel, das Siegel 
der PCarrei Aldenhaslau - Kuse war Pfarrer von Aldenhaslau und zu
gleich Altarist in Hanau - und die Worte: Helfrich Kuse pastor in 
Alden Hasela. Kesselers und Krugks Siegel sind wie das PCarrer 
Schlossers redende Siegel; jenes hat einen Kessel, dieses einen Blumen
krug mit Blumen. Wentzcbins Siegel zeigt 2 gegeneinander gerichtete 
Winkel, dariiber 2 w (w/~\\'). 
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Die Reihenfolge der Altaristen ist sehr wahrscheinlich 
nach ihrem H anauer Dienstalter geordnet I). Zur B egrun
dung sind neben die Namen die Jahre gesetzt, seit denen 
sie in Hanau nachweisbar sind und das ungefahre Dienst
a lter in Hanau im J . 1486. N ur einen, Johann W oltzs, ver
mochte ich nicht unterzubringen. 

Auller den neuen Altaren e rhielt die Maria-Magda
lenenkirche im Lauf des 15. Jahrhunderts an Schmuck 
noch verschiedenerlei weiteren Zuwachs : Am 1815 1446 
kauften der Pfarrer Heinrich Grunti ll, Rupeln Henne, 
F ritze Blume Baumeister und Jost Marpurg Schreiber von 
dem Maler Selbold ein Bild der Maria Magdalena fiir die 
Pfarrkirche ' ). 1477 stiftete Friedrich von Dorfelden ein 
Glasfenster, welches Christus am Olber g darstellte und die 
Inschrift trug: "An no domini 1477 Jhar halt der veste 
F riedrich von Dorfeld gott dem allmechtigen zu lob und 
ehre di lle figur m achen lassen" ' ). Am 13/12 1480 lVurde 
die g rolle Glocke, die in Schweinfurt gegossen und zu 
Schiff nach H anau gebracht word en war, aufgehangt 4). 
Dazu k amen nach dem U mbau von 1448 e inige weitere 
U m- und Anbauten, die sich infolge der P rasenzgottes
dienste und der Vermehrung der Zahl der Geistlichen a ls 
notlVendig erwiesen ha tten: 1474 e rweiterte Graf Philipp 
die Kirche auf der Nordseite und legte den Grundstein 
zu einem neuen Chor 5), wie noch aus einer Inschrift am 
Fenster neben der K anzel ersichtIich 6). 1485 wurde das 
Chor abermals verg rollert und ein Kapitelhaus daran
gebaut 7) . Die Maria-Magdalenenkirche nimmt immer mehr 
auch beziiglich ihres Gebaudes die Formen einer Stifts
kirche an, wenn sie auch noch nicht, wie J unghans und 
Zimmermann nach uem Vorgang Bernhards behaupten, 1475 
ei n ha lbes Stift geworden ist, was m . E. nicht erIViesen ' ). 
"An. 1487 wurde das neue Chor nebst fii nf a lte ren ge
weyhet und darnach gefirmet und bekam dispensation" ' ). 

I) Y gl. dazu das aben bei der Priesterordnung von 1434 Ge
sagte. S. 33 u. 34. An mane hen Orten richtete s ich die Reihenfolge 
auch oach den Weihegraden, vgl. H. Schafer , Pfarrkirche und Stift , 
s. 191 f. 

') A.M. Archive von Cons. S. 66. 
' ) Jungbans S. 133. 
4) Zi . 694. Junghans S. 109. 
j ) lunghans S. 159. 
$) Junghans S. 13. 
') Bernbard p. 32 cap. XIV § 3. 
8) Junghans S. 159. Zi. 695. Bernhard p. 32 cap. XIV § 1. 
' ) Bernbard ebenda § 3. 

Zeit6chr. Bd . ~ 6. 4 
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vVelche Alta re hier gern eint sind. getra ue ich mich nicht 
mehr festzustellen. Der Andreasaltar war z. B. schon ge
weiht, \\' ie die U rkunde va m 27/8 1479 ausweist. 

Zu den in der Priesterordnung von 1434 g enannten 
Gottesdiensten kam en u rn diese Zeit noch einige "Sonder
g ottesd ienste" hinzu auf W ul1sch des Grafen bzw. seiner 
Gemahlin und durch sie pekuniar sichergestellt: 1480 
schenkte Graf Philipp der Jun gere dem Pfa rrer Joha nn 
Blame und den Alta risten, a lso der Prasen z zu H a llau, 
220 Gulden zu ein ern Seelgera t fur alle g laubigen Seelen . 
besonders d ie sein er Gemahlin Adria na, geborenen van 
Nassau , entsprechend ein em besond ers heiJ3en Wunsch 
dieser Grafin ZlI ihren L e bzeiten ' ), Dafilr solI ten die 
P rasenzherrn an allen S onntagen der F astenzeit im Ch or 
alle Gezeiten ' ) singen und lesen. desgleichen am Tag des 
Apostels Matthias, wenn er in die F asten fa lle, und am 
K irchweihtag. Bei der Mette se ll ten sie aber nur drei Psalmen 
ul1d drei L eisen ') und aul St. Maria-M agda lenentag uber
haupt nur die Mette zu singen verpflichtet sein. vVe nn 
St. Maria-Magdalenentag und die Kirb zu Hanau auf 
einen Sonntag zusammenfielen - die Kirb wurde a lso 
offenbar immer a m Sonntag vcr od er nach l\1aria-Magda
lenentag g e leie rt - . so sollte die Mette von St. Maria 
Magdalenentag auf den dern S onntag folgende n Montag 
gesungen wcrden. Beim Begangnis d er H errn von Hanau 
mit dem Amt der V igilie und Seelm esse solle ma n zwei 
Messen singen. die erste fur alle g laubigen Seelen und die 
zweite "v~m unsers herren fronelychn am"; beim Begangnis 
der F rauen von Hana u ebenfalls zwei l\1essen , die erste fU r 
a lle glaubigen Seelen uod die zweite "von unser liche n 
frauwcn". Diese O rdnun g ist wOrtlich enthalten in der 
Urkunde. durch die Plarrer und Altaristen die 220 Gulden 
guiltieren un d sich zurn G ehorsarn gegen die Stiftungs
urkunde verpflichten. D as Geld sollte angelegt und die 
Prasenz dam it gemehrt und g ebessert w erden ' ). 1485 
schenkte Gral Philipp der Prasenz \Veitere 50 Gulden. 

1) A.M. Kirchen, Hosp., Stiftungen. 28/1 1480. 
t) AlJe Gebelszeiten, namlich :,metten, pri me, tercie, sexte und 

none". 
3) Drei "letzigen mil den laud ibus '; , Am Chris ttag muBte j edoch 

- wie ausdriicklich hes timmt wird - die Mette mit neun Leisen [mil 
nunen letzigenJ gehnlten und gesungen werden nnch altem Brauch 
[aIs gewohnlichen und herkommen ist) claw auch alle Gebetszeiten 
[horas]. 

' ) A.M. Ki l'chen, Hosp., Sliftungen. 28/1 1480. 
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\VofOr sieh die P rasenzm itglieder am 21/3 verpfl iehteten. 
regelmiU3ig an Mariae Geburt (8. September) tl nd Mari ae 
Opferu ng [praeseutatioJ (2 1. J\'ove mber) alle sieben Gebets
zeiten zu singen 1). Endlich vermachte Philipp a . 149(0 
der Kirche eine Summe Geldes, daJ3 dafOr alljah rlich am 
A lIerseelentag der in der K irche begrabenen Herrn von 
Hanau gedacht wOrde ' ). 

Ill. 

Die Hanauer Stiftskirche bis zu ihrem Verfall in 
der R eformationszeit. 1493 bis 1538. 

Das Bestreben der Hallauer Grafen war darauf ge
richtet, die Kirche ihrer R.esidenzstadt H anau, in der seit 
1434 die verstorbenen Glieder des Hauses bestattet wllrden , 
immer herrHche r zu gestalten, zu irnmer g rbJ3erem An 
sehen zu erheben und nach dem Vorgang vieler anderer 
S tadte mit der Zeit in ein K ollegiatstift umztlwandeln. 
Zu dem Ende soli nach Bemhard der in sein er R eligion 
sehr eifrige Graf Philipp der JOngere, der diese Kirche 
sehr liebte 3), scholl 1475 ein halbes Stift angelegt haben, 
wozu die P riesterschaft der S tadt genugsam gewesen sei 4). 
Dazu hatte er dann nach verschiedene Vikare hinzugezogen, 
die er aus den Landpfarrern zu Mittelbuchen, W achell
buchen, Bruchkohel uud Markobel genom men habe. Da
her kame es auch, dah~ in obenerwahntem D okument iiber 
d ie Inkorporation der Plarrei Mittelbuchcn schon elf Alta
r isten angefOhrt w Orden. Dazu habe als zwo1fter S tifts
herr der Pfarrer zu Weil3kirchen neben dem Main ge
hOrt ' ). '~7 ie verhalt es sieh mit der R icbtigkeit dies er 
Angaben Bernhards ? Zunachst erscheint mir seine Be
hauptung, 1475 sei ein ha lbes S t ift err ichtet worden, nur 
eine Vermutung zu sein. Da er aber ein bestimmtes Jahr 
dabei ang ibt, ist bei seiner sonstigen Vorsicht und Ge
wissenhaft igkeit doch mOglich, daJ3 ihm ein Dok ument mit 
dieser Nachricht vorgelegen hat. Vielleicht h andelte es 

I) A.M. Kirchen, Hasp.! Sl. S. 185. "alle sleben gitzyten nimlich 
meltin prima tertia sexte none vesper und completorie ... nach ge· 
wonheit de6 lobili chen s tiefftes Zl1 Meintze." 

t) l unghans S. 159 . 
• ) Bemhard p. 32 § 1. 
.) Derselbe p. 33 * 9. 
' ) Derselbe p. 34 § 11. 
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si ch jedoch nur urn einen Plan, der spa ter fa llen gelassen 
wurde. Etwas Sicheres darilber habe ich nicht ermitteln 
konn en. Dalil jedoch die La ndpfarrer von den beiden 
Buchen und den beiden K obel, dazu auch der von WeiLl
kirchen a ls Vikare zu dem, 1475 tatsachlich noch nicht vor
handenen Dechanten und sechs Kanonikern hinzugenommen 
warden seien, ist m. E. nichts anderes als ein V ersuch 
Bemhards, die fu r ihn erstau nliche Zahl von elf GeistIichen 
Hanaus in der Tnkorporationsurkunde von 1486 si ch zu 
e rkla ren. W en n man aber bedenkt, dall schon 1364 in 
H a nau auller dem Pfarrer funf bepfrundete KapIa.ne, seine 
"fOof gese lJen'\ vorhanden waren uod seitdem roof bis sechs 
neue mit Pfrilnden ausgestattete Altare in der Parochie 
Hanau hin zugekommen s ind . so ist ke ine w eitere Erkla· 
rung der Zahl elf mehr nOtig. Wie Bemhard g rade auf 
die funf genan nten Landpfarrer kommt, fuhrt sich wohl cla
rauf zuruck, daId verschiedene Hanauer Altaristen bez\V . 
5tiftsherrn von dort stam mten , z. B. Johann von Markobel 
ca. 1430, ~7inbrender von (Bruch-)kebel 1523, Fabri von 
W achenbuchen 1503-23, W enzel Doleatoris, der bis 1462 
Pfarrer von Mittelbuchen, dann Bartholomaeus-Altarist in 
Hanau war. J edenfaIls sind die elf im J. 1486 Genannten 
samtlich in H anau angestellt gewesen ; auch geht bci 
keinem van ihnen aus ihren Prasentations· uod Revers
urkunden irgendwie hervor, da~ er zugleich Pfarrer einer 
der funf genannten Landpfarreien gebJieben sei. Mit dem
selben Recht wie Mittelbuchen und W eillkirchen hatte 
ubrigens Bernhard auch die dritte inkorporierte Plarrei 
Schaffheim nenn en kOnnen I). 

U m seinen lange vorbedachten und wohl vorbereiteten 
Plan, in Hanau ein Kollegiatstift zu errichten, zur Aus
fuhrung zu bringen, bedurfte der Graf der papstlichen Er
laubnis. 50 sandte er im Jahre 1493 oder kurz vorher 
durch den Erzbischof von Mainz eine Bittschrift an den 
Papst ') des Inhalts: der Papst mOchte die Pfarrkirche der 

1) Nach der lnkorporationsurkundc sind die Angaben Bernhards 
tiber Patronat und Zehnten betr. WeiBkirchen, vg!. oben S. 51, Anm.5, 
fal seh, Die Plebane der inkorporierten Pfarreien waren keine Mit
glieder der Hanauer Geistliehkeit, sondern gehorten nur insofern nach 
Hanau, als sie von der Hanauer Prasenz ihr Gehalt [ihre congrua] 
~mpfingen, wahrend alle anderen Einn~hmen, besonders auch die 
Zehnten, an die Prasenzkasse gingen. Uber das Schicksal der WeilJ
kirchener Zehnten siehe oben S. 44. Siehe auch Anhang Nr. 2. 

' ) A.M. Archive von Konsistorien etc. S. 89, A.M. Kirchen etc. 
S. 192, Urkunden tiber Errichtung einer StiCtskirche in Hanau. Dio 
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sel. Maria Magdalena in der Stadt Hanau ') in eine Kol
legiatkirche mit einem Dekanat und einer bestimmten ent· 
sprechenden Zahl von Kan onikaten und PfrUnden um
wandeln zur Zierde und Freude der Stadt sowie zur Ver
mehrung der g Ottlichen Ehre und des geistlichen Trostes. 
Dabei hatte sich der Graf als Patron der Kirche und ihrer 
zwolf Vikarien, zu der er ein ganz besanderes GefUhl d er 
Verehrung habe, bereit erklart, filr die Aussta ttung [dos] 
des Dekanats und der Kanonikate und Prabenden des 
kUnftigen K ollegiatstiftes von seinen GUtern die nOtigen 
Schenkungen zu machen '). 

Papst Alexander VI. genehmigte am 21 15 1493 ') die 
Bitte aufs huldvollste und absolvierte gleichzeitig den 
Grafen Philipp allf seinen Wunsch von jeglicher Exkom
munikation, Suspension und Interdikt, wie andern kirch
lichen UrteilssprUchen und Strafen, die eventuell irgendwann 
einmal von irgendwem Uber ihn verhangt worden waren. 
Mit der Ausfilhrung der Erhebung der Maria-Magdalenen
kirche zu einem Kollegiatstift betraute er den Erzbischof 
Berthold von Mainz. Dieser solle ein Dekanat einrichten 
mit einem Dekan an der Spitze als Haupt der andern 
Stiftsherrn und mit einer solchen Zahl von Kanonikaten 
und Pfriinden fUr einige Kanoniker, wie sie ihm gema0 
der Menge der EinkUnfte dieser Kirche vernUnftig er
scheine. Die K anoniker. zu denen immer der zeitliche 
Rektor oder Pleban der Kirche als Seelsorger fUr die 
Parochianen gehoren mUsse, sollten zugleich mit dem Dekan 
das Kapitel der neuen Stiftskirche bilden '). Auch die 

zweite auch gedruckt bei Wiirdlwein IV. comm. S. 849 ff. VIII. "Ec
c1esia parrochiali s in Hanaw erigituf in collegiatam.u Sie is t auch 
wortlich enthalten in der Confirmatio des Erzbischofs, Brammerell , 
Beilage H, 

I) Es handelt s ich, wie im weileren noch deutlieh werden wird. 
urn die alte Pfarrkirche Hanau-Kinzdorf, die hier nach der Patronin det' 
Pfarrkirche zwci ten Grades in der Sladl Hanau genannt ist, welche soit 
1434 die groi3ere , angesehenere, die Hauptkirche der Parochie ge
word en war, n eben der die alte Mutterkirche in Kinzdorf zuril cktrat. 
Dies geht aueh aus den, in der erzbiseholh ehen Konfi rmation aufge
ruhrten Sliftsstellen hervor, zu denen auch solche aus Burr ' Spital 
und Kinzdorf gehoren ; ebenso aus "parroehianorum curam' in del' 
Papsturkunde. Denn die Parochie Hanau-Kinzdorf ist nie geandert 
worden, Sladl Hanau und Maria-Magdalenenki rche ha ben nie eine 
eigene Parochie gebi ldet. 

' ) Nach der papstlichen Errichtungsurkunde. 
a) Vgl. S. 52, Anm, 2, 
' ) "nec non [cum] uno decanatu dignitate inibi principali pro 

uno d('cano, qui aliorum caput exis tat, ac eo canonica tuum et preben-



• 

- -

Einzelausfiihrun gen und besonderen Ordn ungen hinsichtlich 
eines ghicklichen S tandes und einer guten Leitung des 
Stiftes und seiner Person en uberli e13 der Papst dem E rz
bischof. Das Prasentationsrecht fur die H anauer geist
lichen Stellen sollle auch wahrend und nach der Erhebung 
der Kirche zu einem K oIlegiatstift in der H a nd der Grafen 
von Hanau verbleiben ' ). Das SteIlenbesetzungsrecht aber 
wurde dem Dekan und seinem K apitel ubertragen ' ). 

R eichl ich :'/, Jahre spater, erst am 1/10 1494, hat 
E r zbischof Berthold von Mainz sodann zu Mecheln in den 
Niederlandell, wo er damals heim l{aiser weilte, die Er~ 
hebung der H anauer Pfarrkirche zu einem K oIlegiatstift 
entsprechend den papstlichen Anordnun gen voIlzogen ' ). 

vVarum wartcte er damit so tange? Es scheint , als 
habe er si ch nur ungern dem WUl1sch des Grafen lInd 
den Anweisungen des Papstes gefugt. Denn er betont 
wiederholt in seinem Bestatigungsbrief die demutige Bitte 
des Hanauer Graf~n, seines geliebten V erwandten und 
Getreuen, lur A usfiihrun g des papstlichen E rlasses schreite n 
und alles N otwc'ndige und WOnschenswerte anordnen Zll 

wollen. Auch 11I13t die Art, \Vie er den Gehorsam gegen 
den apostolischen tuhl her vorhebt, heute noch erkennen, 
wie ungern er die Sache erled igte, obwohl er das Gegen
teil behauptet ' ). GemaJ3 seiner Verpflichtung und dem 
Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl, vor aHem aber 
gemaJ3 seiner Liebe zum Gehorsam gegen Gott, endlich 
auf Bitten des Grafen Philipp, der dies from me Werk 
gar sehr begehre, gebe er seine Zustimmung, nachdem 
von oben her mehrere Verhandlun ge n und Beratungen 
iiber die Angelege nheit erfolgt wiiren und die Zustim
mung aller einzelnen Pfrundeninhaber der H anauer Kirche 
zu den Grunden und Angaben in dem gen . papstlichen 
Brief hinzugekommen sei. 

vVeshalb stand der Mainzer E rzbischof dem Gedanken 

darum numero, de quo tibi iuxta (I Uantitatem fructuum reddiluum pro
venluum ipsius ecc1esie ralionalibiliter visum fu eril, pro aliquibus ca
nonicis, quorum rector sive plebanus pro tempore existens dicte cc
clesie nnus ex islal el curam parrochianorum dicte ecc1esie gerat et 
exerceat et qui simul cum dicta decano capi tulum ipsius ecclesie fa
ciant el constiluant. i: 

I) .,Ius patronatus et presenlandi personas ydoneas ad diclos 
dccanatum et canonicatus et prebendas . ,lI 

2) "ius instituendi easdem sic presentalas personas in eisdem 
decanatu et canonicalibus et prebendis . ," 

8) A.M. Archive van Kons. S. 90, Brammerell , Beilage Li t. H. 
") "nos . .. 1 i ben t e r annuere volentes", 
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der Umwandlung der H anauer Pfarrkirche in ei n K ol
legiatstift so unfreundlich gegenuber ' W ei l die E rhebung 
der Hanauer Kj rche zu einem Stift einer Loslosung von 
seinem EintluJ3, einer Schwachung der bischotlichen und 
Starkun g der landesherrlichen Macht und Gewalt uber 
diese Kirche g leichkam . S either mu ll te der H anauer Pa
tron seine Geistlichen einem ausHi.ndischen Kapilel, nam
lich dem Propst des K ollegiatstiftes St. Peter u nd A lexander 
lU Aschaffenburg, prasentieren, der zugle ich Mainzer A rchi
diakon w ar. D art vor den bischoflichen R ichtern sowie 
vcr dem Ruralkapitel zu Seligenstadt waren die kitchen
rechtlichen In stanzen der Geistlichkeit der H anauer Pfarr
kirche fur Streitfalle. Von 1493 an prasentierte dagegen 
cler Graf seine Geistl ichen fu r die H anauer Stellen seinem 
H anauer Stifts-Dechanten und -kapitel. und der Hanauer 
Dekan ward Schiedsrichter fur die Parochie. Dall Papst 
Alexander VI. gern seinen Arm dazu lieh, ist ni cht zu 
verwundern. Er befolg te damit nur diesel be Poli tik wie 
seine Vorganger im I f>. J ahrhunder t, namlich die e iner 
Begunstigung und Starkung der landesherrlichen Kirchen
gewalt als Gegengewicht gegen die Bischofsm acht. Da
mit wurde dieser wegen seines sitten losen Lebens im U r
teil der Geschichte so tibel beleumundete P apst fUr H anau 
ein Vorarbeiter und Forderer der spateren Land eskirche. 
"der geistliche Stifter de r Hanauer Landesk irche, \Vi e Graf 
Philipp der J unge ihr \Veltl icher" ' ). 

,Vie hat nun Erzbischof Berthold den ihm vom Papst 
gewordenen Auftrag im ei nzelnen ausgeftihrt ' Er verfugte 
folgenderm allen: Die neue Stiftskirche erhillt ein en Dekan als 
Haupt, sechs Kanonikate, namlich die Pfrtinden der Altare: 

1) Beate virg inis 
2) Andree 
3) Bartholomei 
4) Martini 
5) Nicolai 
6) K atherine 

in Mariae-Magdalenen , 

Burg, 
Kinzdorf, 
Mariae-Magdalenen , 

und ebensoviele Vikarien (6), naml ich d ie Pfrunden der 
Altil re: 

7) 
8) 
9) 

10) 

sancte Crucis 
Beate virgi nis 
Georg ii 
Dorothee 

• 
In arce -

in Mariae-Magdalenen , 
Burg, 

Mariae-Magdalenen, 

I) SchieleJ Die Reformation des Klosters Schllichtern S. 15 u. J 6 . 

• 
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11) Elizabeth - Spita l, wozu 
12) der K aplan des Pfarre rs in Kinzdorf als 6. Vikar 

hinzuk am I), was allerdings hier in dem Schre iben des Erz
bischofs nicht ausgesprochen ist. 

D er Dekan und die sechs K anoniker bilden das K apitel 
der S tiftskirche. Die Pfarrseelsorge wird de m Altaris ten 
von S t . Nic1as [et MarieJ in K inzdorf ubertragen. E r soil 
a lle einzelnen H onorare, welche nach a lter ehrenwerter 
Gewohnheit des Pfarrvolkes dem die Sakramente spen
den den Pfarrer zu komm en, e rhalten, dazu die Opfer [Ob
lationenJ und Begrabnisgebuhren (?) [mortuariaJ, die aus
d rucklich fur ihn bestimmt werden ' ), fern er die zehn A chtel 
Weizen, die A b t und K onvent des Klosters Seligenstadt 
von den F ruchten des Zehnten in H anau dem Pfarrer 
seither jahrlich zu entrichten hatten. 

Dem Stift und sei nen Personen werden sodann alle 
einzelnen E hren, Befug nisse und V ergiinstig un gen ein es 
rechtlich erlaubten kirchlichen K ollegiums und seiner P ra
laten und P ersonen zugesprochen. Nach einer E rmahnun g 
an a lle einzelnen 8), die H anauer Kirche und ihre P ersonen, 
Dekan, Kanoniker und Vikare, hinfort a ls das, was sie 
sind, anzusehen und ihnen die E hren und T itel nicht lU 

verweigern , ve rspricht der E rzbischof endlich noch, fur 
Herausgabe und Verordnun g besondere r S tatu ten bezug 
lich der Guterver walt ung, des Lebens und der S itten der 
S tiftspersonen u. s. w. seiner Zeit Sorge tragen zu wollen ' ). 

Ober die vom E rzbischof versprochenen Ordnun gen 
fur das junge S tift vermochte ich nur wenig zu ermitteln. 
Nach Brammerell richtete man sich anfang lich nach der 
O rdnung des L iebfrauenstifts zu F rankfurt '). Nach Bern-

I) Brammerell a. a. O. S. 11 oben und Beilage Lit. M. S. 25 oben. 
S. 10 unten de r Jetzte Satz ist unrichlig. Es gab keinen Stiftspfarrer 
"auBer" den dreizeh n Sliftspersonen, sand ern er war einer derselben. 
einer der sechs Kanoniker. 

1) "cum oblationibus et mortuarijs ad eum spectantibusH. 
' ) Es sind wohl alle Christen der 'Mainzer Diozese ~eme int. 
4) Die Geblihr CUr den ptipstlichen Genehmigungs- und den erz

bischoflichen BestiUigungsbrief war .,Dieht wohlfei l". Sie be tru~: 
.. 201 fL 9 schill . fUr 111 Ducaten O. Ludwig zu li'ranekfurt CUr die 
commission vom Pabs t ausgaDgen, daB CUrter eanonici zu Hanau ge
macht werden so llen. It. 51 ft . CUr die incorporation und mins herrn 
yon Mentz confi rmation, daB CUrte r canonici zu Hanau seyn soIlen". 
Bernhard S. 33 § 7. Oer Satz "daB fUr ter eanonici zu Hanau ge
maeht werden (bzw, seyn) soil en" widerJegt m. E. geradezu das oben 
yon Bernhard Angefilhrte beziigL Anlegung eines halben Stiftes i. J. 
1475, vg!. oben S. 49, 51 , 52. 

~) a. a. O. S. U Abs. 2. 
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hard wurden besandere S tatu ten aufgestellt hanptsachlieh 
naeh dem Vorbild der Ordnun gen der Frankfurter Berg
kirehe St. Marien 1). Er scheint dabei dasselbe im Auge 
zu haben wie B rammerell. Dieser berichtet a, a. O. w eiter, 
Graf R einhard habe spater eine besondere Kirehenord
nung verfassen lassen und nach Ivlainz ZUT Genehmigung 
gesandt. Ihr T itel laute: Gesetze und Gewohnheit Sanet 
Marien Magdalenen Stifts und Kirehe zu H anaw die ander
warts Zuehtigung genennt ist. Sie bestimme hauptsaeh
lieh, wie die Geistliehen sieh bei dem Gottesdienst ver
halten und sonst betragen sollten 2). 

E s ist fraglieh, ob diese Ordnung Brammerell vor
gelegen odeT ob er nUT eine Notiz dariiber in irgend einer 
R egierun gsakte angetroffen hat, \Vie ieh vermute. A uf 
·dem S taatsarehiv zu Marbuq~ fand sie sieh nieht. l eh 
mu13 mieh daher darauf besehranken, einige allgemeine 
Bemerkungen uber die stadtischen K ollegiatkirehen hi er 
folg en zu lassen ' ), sowie die entspreehenden Ergebnisse 
fur H anau mitzuteilen. 

Die Mitg lieder der K ollegiatkapitel hie13en ebenso 
wie diejeni gen der Domkapitel Stiftsherrn od er Chorherrn. 
V Ollbereehtig te Mitg lieder, die Stimmreeht in der V er
sammlung der K anoniker und einen bestimmten Stuhl im 
Chor der Kirehe hatten, waren nur die I nhaber eines 
K anonikats_ Fur die Aufnahme unter die K anoniker gab 
es sieben Erfordernisse: 

1) ein T itel, d. h . papstliehe oder bisehd liehe Ver
leihun g, P rasentat ion oder Wahl <lurch das 
K apitel, 

2) die Tonsur [belw. ein besti mmter ordo]. 
3) korperliehe Fehlerlosigkeit, 
4) ein bestimmtes Alter, mindestens das 14. Lebens-

jahr [PubertM], 
5) ungesehm alerte E hre, 
6) eheliehe 1 G b t 
7) adli ge ( e ur . 

Naeh den im 14. bis 16. J ahrhundert aufgestellten ge
meinrechtliehen Normen k onnten u. a. die H alfte der K a
nonikate an P riester, die andere H iilfte an ~Iagi ste r, Dok
toren odeT Lizentiaten der Theolog ie oder des kanonischen 

') S.33§8. 
~ ) S. 11 Abs. 2. V gl. auch Schif':le, Heforrnation des Klosters 

Schliichtern S. ~;l) Anm. 3. 
3) Im AnschluB an Hinschius 11 , 61-68. 
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R echts "erliehen werden. In vielen S tatuten waren 
ubrig ens die akademischen Grade dern Adel gleichgestellt. 
\ ,Varen bei e in em Bewerber urn ein K anonikat die oben 
aufgefiihrten Erfordernisse alle vorhanden, so konnte seine 
lulassun g zurn K apite l a ls vallberechtigtes Mitg lied er
falgen. Der K ana niker ha tte auch regelmal3ig ein e Pfrunde, 
sei cs aus dem allgemein en fUf das K apite l bestimmten 
Fond, oder aus GUte rn zur Nutz nieJ3ung , Grunrlzinsen , 
l ehnten u . s. w . Aber die Pfrilnde war nicht Varaus
setzung eines K anonikats und nicht gleichbedcutend mit 
ihm. Nicht a lle K ananike r besal3en gleich va n ihrer Auf
nahm e ins K apitel an eine der fetten Stiftspfrunden I), san
dern cs ga b auch ilberzahlige, wenn g leich vallberechtigte 
Mitg lieder namentl ich a n K apite ln mit e iner festen l ahl 
von Kanonikern . Diese wartetcn auf die Erled ig un g ein er 
Stiftspfr llllde, sie hatten eine An wartschaft [Exspektanz 
oder E xspekta ti ve]. S olche Anwartschaften a uf P frunden 
wurden nicht nur an stimmberechtig te Mitg lieder ver· 
lichen, sondern cs gab auch Anwartschaften auf Erlang ung 
der vollen Mitgliedschaft un d eine Pfrunde; ja die Auf
nahm e un ter di e Mitglieder ohne Stimmrecht begrundete 
meist sehan ein festes R echt auf Erwerb eines vollen 
Kanonikats, we lcher durch Aufrucken nach dem Dienst· 
alter erfolg te . Die Hanaucr Geistlichen sind mir in den 
Urkunden der S tiftsleit niemals unter dem Namen S tifts
od er Charherrn hegegnet . Sie heililen entweder K anoniker 
od er Vikare ader einfach Person en des S tifts. W enn der 
Titel "Personen" nach den U ntersuchungen von H einrich 
ScMfer ' ) sanst fast ausschliell lich Nichtpriestern bzw. 
Nichtklerikern oder wenigstens nicht residierenden Kle
rikern als blol3en Pfrundenempfangern der P f a r r s t e ll e n 
beigelegt wurde, und immer den Pfarrer, sowie "P e r s o 
n a t IC ein e Seelsorgerstelle bezeichnell soli , so ist die Rich
tig keit dieser B ehauptllng fUr Hana ll und seine Stifts
g eistlichen nicht wahrscheinlicb . Denn (liese rnu l3ten nach 
der Prieste rordnung von 1434 samtlich Priester sein, ode r 
doch wenigstens die niederen vVeihen haben und inner
halh einer bestimmten Frist auch die Presbyterweihe er· 
langen, und sie waren zur Residenz reversm aJ3ig ver
pflichtet. Ebensowenig ist der Titel "P erson", wo er in 
Hanau vorkommt, auf den Pfarrer oder seinen K aplan 

1) oder waren llcanonici in Cructibus et f1 oribll s:' oder "in per
ceptione" ; die and ern hie6en "canon ici in herbisll

. 

t) PCarrki rche und Stift im deutschen Mitlelalter S. 70/i P- . 
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oder solche Alta risten, die \Vie 1486 z. B. K use zugleich 
Pfarrer einer auswartigen Pfarrkirche waren, beschrankt, 
sandern er wird ven den Stiftsgeistlichen unterschiedslos 
gebraucht. S o z. B. in der Papsturkunde van 1493 und 
der Bestiitig ung des E rzbischols van 1494. Vi ell eicht ge
schah dies , \Veil man moglicherwe ise hier die ganze Stifts
geistlichkeit - \Vie anderswo das K apitel 1) - a ls Inhaber 
cler Pfarrkirche und der Pfarrrechte an ihr ansah. Auch 
sehan in cl er P riesterordnung ven 1434 \Verden Prasenz
geistli c~e zweimal "person en" genan nt 2) und zwar be id e
mal cler die Konven t!')messe Singend e, cler W ochener. 
Das geschieht hier vie lleicht, \Veil die Geistliche n in diesen 
Fallen fur die ganze Pfarrkirche die IVIesse singen, a lso 
gewissermaMen Pfarrgottesdienst als Stell vertre ter des 
Pfarrers hal ten. 

W enn in H anau kurz vor 1493 die Zahl der A ltar
pfrund en auf zwolf gebracht und bei Erhebung und Besta
tigung des Stilts festgesetzt wurde, d ie neue S tiftsk irche 
solle 1 D ekan + 6 Kanoniker + 6 Vikare, also ein en Dekan 
und zwolf Stiftsgeistliche haben, so ist die Zwolfzahl hierbei 
nicht zufallig. Sie begegnet uns vielmehr in den weitaus 
uberwiegenden F allen an den K ollegia tkirchen. Der Ge
danke an die zwolf Aposte l Chris ti liegt dabei nahe, ist auch 
in manchen a lteren U rkunden ausdrucklich ausgesprochen ' ). 
"Vie s ie urn den He iland, so sollen die zwolf Kleriker sich 
urn ihr Haupt "), den D ekan , sarn meln. 

Adlige Kanoniker kommen in H anau nicht vor. Die 
K anonikate und Vikari ate werden stets nur an Burger
liche vcrliehen. Schon durch die, auch nach 1493, kein es
wegs auJ3er Geltun g gesetzte Priesterordnun g von 1434 
war der Adel von den H anauer geistlichen Stellen g rund
satzlich ausgeschlossen und hier, wi e auch in der Stiftungs
urkunde des Andreasaltars, der burgerliche Charakte r der 
Hanauer Pfarrkirche festgelegt. Nur eine einzige Aus
nahme kommt einmal vor, doch hi er war offenbar frei
willig auf den Adel verzichtet warden . 1486 starb na m· 
lieh als Burgaltarist der fruhere Katharinen-FrUhmesser 
Helfrich H eyl, der aus dem Geschlecht derer von H olen 
(H olin) stammle. Diese Familie lieJ3 aber, obwohl ritte r
lichen S tandes, gewOhnlich das "von" weg 5). A uch die 

1) K. Muller, Luther und Karlstadt S. 74 oben. 
' ) Z' ' 1- Z - 2-I. _ 0 , ~. 0 u. 0 v. o. 
' ) H. Schiifer a. a. O. S. 159- 63. 
f) " caput~· in del' Papsturkunde von 1'193. 
~) Bernhard S. 27/28. 

• 



• 

60 -

U rkunde seiner Prasentation fGr St. Martin in der Burg 
nennt ihn ohne Adelspradika t I). 

S tatt des Adels finden wir in der Hanauer Stifts. 
kirche wiederholt die Halfte der Kanoniker im Besitz der 
MagisterwGrde, z. B. 

1522') : Dekan Strube, Pleban Glipurg und die Ka· 
noniker Luerhasz und Selbolt = 4 von 7, 

1523 ' ) : Dekan S trube, Pleban A rbogast und die Ka· 
noniker Gyssler, Glipurg und Selbolt = 
5 von 7. 

An wartschaften [Exspektanzen] komm en in Hanau 
verschiedenfach vor. Gleich der erste Stiftspfarrer, Mag. 
J oh. Klin ge, er ha lt eine solche '). AIs weiteres Beispiel 
nen ne ich die Prasentation des Paulus Gyssel van Steinau 
filr den Georgsaltar (Vikarie !) und ei n K anonikat , im 
J ahre 15U7 "). 

Hinsichtlich des Dienstalters der Stiftspersonen er· 
fahren wir aus der oben erwahnten U rkunde vom 4/6 1522,), 
daM in diesem J ahre Hermann Krugk der alteste Kano· 
niker [senior canonicorum] war 7). 

Erst 1495 erhielt die Hanauer Stiftskirche ein en De· 
kan in der P erson des seitherigen Pfarre rs Nicolaus Schlosser. 
Nachdem e r auf die Pfarrste lle verzichtet hatte, wurde der 
H anauer Schulm eister, Magister [artium] Johannes Klinge 
am 17 /9 1495 von Graf Philipp dem Dechanten und Ka· 
pitel fGr die Pfarrkirche, d. h. als Stiftspfarrer, prasentiert '). 

I) Bernhard S. 27/28 "Helffricum Hoyl in presbyterum". 
' ) A.M., Archive v. Kons . S. 115 Urk. vom 4/6 1522. 
8) Bornhard S. 39. 
' ) Revers vom 9/n 1495, we iter unten ausftihrl icher dargelegt. 

A m htiufigs ten kamen solche Exspektanzen bei den sag. capitula clausa 
vor, wo die Zabl der capitulares und Pr§.benden genau fes tgesetzt war 
und ohne Erledigung einer solchen niemand eine derartige Stelle er
halten konnte. Dies war in Hanau del' Fall. Hinschius 11, 6i). 

5) A.M., Kirchen S. 203, Revers. 
6) A.M., Archive S. 115. 
' ) Die WOrden del' Kanoniker zahlt Calaminus a. a. O. S. 38 so 

auC : reclor, cantor, scholasticus, plebanus, campanator und fabricarius. 
Diese Angabe ist jedoch £ilr Hanau falsch. Denn hier war rector = 
plebanus bzw. decanl1s, cantor = scholaslicus, und campanator \Vie 
fabri carius \"'aren nicht Kanoniker. sondern Laien. Calaminus scheint 
du rch die Bemerkung Bernhards (5. 34) : ,.andere dergl. stitlte halten 
neben dem dechant a. lauch] einen scolasticum und cantorem, aIs 
Lich" verWhrt word en zu sein, dies auf Hanau zu Obertragen. SpateI' 
(5. 42) selzt er dann selbst den Kantor und Scolasticus gIeich, die er 
oben getrennt als zwei besondere Wi.irden aufgefOhrt hatte. 

6) A.M. ArchivC' von Kons. S. 91. 

• 
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Die Sehule hat er 1496 aufgesagt. Sein Revers als Stifts
pfarrer vom 919 1495 ') ist in mehr als einer Hinsieht 

. wichtig und interessant. Gibt er doch grade iiber die 
erste Einrichtung der Dechanten- und Pfarrstelle sowie 
die U mgestaltung der Verhaltnisse bemerkenswerte Auf
sehltisse. Aus ihm geht zunaehst hervor, dall Klinge 
Kanoniker und Pfarrer wird, vorlaufig ohne eine PfrOnde. 
Er erhalt vielmehr eine Anwartsehaft lur den Nikolaus
altar in Kinzdorf, den seit 1460 Johann "\'Ientzehin inne 
hatte. Dieser seheint sehon sehr alt nnd kranklieh g e
wesen zu sein. Jedenfalls rechnete man , \Vie aus dem 
Revers ersichtlich, mit seinem baldigen Tode. Er ist auch 
tatsachlich sehon 1499 gestorben und fUr ihn am 10/2 1499 
der Pfarrer J ohann Klinge flir den Kinzdorfer Nikolaus
altar prasentiert worden. Bis dahin muBte sich Kllnge 
mit der Anwartschaft auf das Einkommen des Kanonikats 
und der Plrunde Joh. Wentzehins begniigen, woraul die 
Stiftspfarrei errichtet war 2), sowie mit einer vom Grafen 
bereitgestelltcn Entsehadigung 'l. Von der alten Pfarr
pfrunde blieb dem Pfarrer nur der g rolle Zehnten ' ) und 
ein ger inger Teil der Opler, das ubrige bekam der Dechant. 
Klinge verzichtet in seinem Revers I. auf den sogen. 
klein,;n Zehnten 'i. n. auf die PlarreigrundstUcke [die dos] ' ), 
In. auf das Nachopfer 7) bei der Stiltsmesse zu Gunsten 

1) A.M. Kirchen S. 193. 
' ) Vg!. Klinges Revers und die Confi rmatio des Erzbischofs 

von 1494. 
3) Er muBte ausdriicklich versprechen, sich "an dem, das sin 

gnaden mil' itzt von del' pfarre wegen zu bescheiden hat" ... geniigen 
zu lass en und "sin gnaden, seine gnaden sine erben noch dechan u. 
capittel umb keyn weiter competenz nit anziichen mit odel' angericht, 
sUnder wie ich zu alien zyten durch sin gnaden und die gemelten 
dechan u. capittel dormit gesetzt u. bescheiden word en, daby wil ichs 
bliben lass en" . 

' ) 1543 nahm die Herl'schaft den Zehnten an sich ; sie gab dem 
Pfarl'el' Neunheller dafiir: 30 Achtel Korn + 12 Achtel Hafer. 

~) "die gefelle zu Kyntzdorff aIs huner eyer u. a." 
6) "dar zu die stocke im stifft u. zu Kyntzdorff;l . Randbemer

kung: "so viel ein pherner bis here gerechtigkeit daran gehabt hat .. H 

7) Nach del' Priesterordnung von 1434 bekarn del' Pfarrer, wenn 
er selbst die Messe sang, die drei Opfer ganz, wenn ein anderer zele
brierte, nur das Opfer wahrend und nach dem Offertorium, del' ZeIe
brant aber das Opfer "v 0 l' dem Ee das offertorium angehaben wird:: . 
In del' Stiftszeit verlor del' Pfarrer also, so oft ein anderer die Kon
ventsmesse zelebrierte, auch noch das Nachopfer und behielt nul' noch 
das wahl'end des Offertoriums. Das Nachopfel' blieb ihrn nur, wenn 
er selbst die Messe sang und beirn ersten Kirchgang von Wochne
rinnen und Braut- (Ehe-J Paaren. (VgL d. Revers.) 
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des sic "crricbtendcll Dechanten oder Stiftsherrn . Die 
Neuregelun g der Pfarrbesoldung sowie den Obergang von 
Teilen des alten Pfarreieinkommens an den Dechantcn 
moge folgende Tabelle noch einmal veranschaulichen: 

. 

Einl;:o mm e rt de s Ha n au e r Pfa rr c r s un d Dec hant e D. 

I 

Pfarr e r 

D ec hant 

I 

, 
hi s H 9:l 1 i n def Stift sz eit (v o n 1493 a n) 

Pfarrpfrundc 

Unser Frauen 

Hauplstilcke : 

i 1) Niclaspfrund e in Kil1zdorf. 
2) groller Zcbnten ( WOVOIl 1° / 8 \Veizen dUTch 

K loslcr Seligenstadt gezablt werden). 
3 ) an ObJationcn: alle drci Opfcr, wcnn er selbst 

zelcbrier t, sonst nur das 2. (w:ibrcnd d. 
o ffertorium), das Nachopfer heim 1. K ircb
gang vo n \V 6cbnerinnen und Brautleuten, D os , Zebnten. 

Obl . I 4) 
allo nen. I 5) 

die mortuaria ad cum spectantia. 
alle Hono rare, w c- lc1le dern die Sakramen le 

ministrierenden Pleb",n zusleben. 

- 1

1) "die Slocke im Slirt ulId zu K yntzdorff" (= 
die Dos cler ebemaligen Pfarrpfrlir1de). 

2) kleiner Zeblllcn, 

I 

3) 1. und B. OpfCT, so ort er die S tiO smesse 
s ingl. 

Beziiglich des Dienstes des Stiftspfarrers geht aus 
dem Revers Klinges dies hervor: 

Er hatte vor allem die Seelsorge der ganzen Parochie 1) 
auszuiiben ' ). Ferner lag ihm ob, alle Sonntage und ge
botenen Feiertage wahrend 3) der Plarrmesse zu predigen, 
sowie am Sonntag, gebotenen Feiertagen und sonst in der 
W oche am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag im 
S tift Pfarrmesse zu halten <). So lange W entzchin lebte, 
hielt er an den Sonntagen und gebotenen Feiertagen die 
Messe in der Kinzdorfer Frauenkirche. Nach seinem T ode 

I) Bereich von Stadl mil Spital UDd Burg, son-ie Kinzdorf. 
' ) "die sele sor~e nagen [nachgehenl . .... und die pharre mil 

snmpt den pharluten m aUe wege gelruwi ich vorsatzen vorslehen u. 
nach mine besten vermogen vorsorgen . . . , \Vies einem pherner zu 
thun gepurt." 

3) .. under", d. h. in dem Gottesdiensl, wo die PCarrmesse ge
halten wird ; eine Unterbrechung der l\1esse durch eine Pl'edigt ist 
nnltlrlich ausgeschlossen . 

• ) Es kommen also zu der Messe am Sonntag und Moniag, die 
seil 14:# der Pfarrer in Maria-Magdalenen regelmaBig halten muB. 
in der Sliftszeil noch drei weitere Messon in der Woche hinzu, am 
Dienstag, Mitiwoch und Freitag. 

• 

I 



- 63 

solIte dies ein besonderer Kaplan tun. Klinge mull te des
halb geloben, nach dem Tode Johann W entzchins einen 
gelehrten redlichen und tauglichen K aplan anzunehmen ') 
und bei sich im Pfarrhof zu verkOstig e n. Dabei wurde 
bestimmt: So oft der Pfarrer W ochener ware, wo er jeden 
Tag die Stiftsmesse und die Vesper leiten musse, solIe die 
Messe zu K inzdorf am Sonntag und gebotenen F eiertagen 
ausfallen, damit sein Kapl an an diesen Tagen in der S tifts
k irche die Pfarrmesse fUr den Pfarrer halten k6nne. D eon 
Pfarrer und K aplan \Vie iiberhaupt jeder Priester durfen 
nUT e i n e 1\·Iesse am Tag halten, da die 1\1 csse nOchtern 
verrichtet werden mulD. 

Auller d iesen F estsetzungen bezUglich des Einkom
mcns und des Dienstes des Stiftspfarrers en thalt der Re
vers I{li nges noch das Versprechen, auf der Pfarre in 
eigner Person zu residieren, die P riesterordnun g' R ein
hards n. vom Jahre 143,1, so weit sic den Pfarrer angeht, 
zu befolgen, eventuellen neuen K apitelsstatuten odeT der 
Beseitigung irg endwelcher alten Ordnungen sich wider
spruchslos zu unterwerfe n, den K apitulareneid 2) nnd endlich 
die ErkHirun g, dall dies sein Geliibde gultig sei und von 
niemandem aufgehoben w erden konne und solle 3). W as 
ubrigens die Reverse der Stiftszeit anbe trifft, so variieren 
sie sehr, z. B. der der Pfarrer Klin ge (14!J5) und Arbogast 
(1523). Ein Normalrevers fur K anoniker ist mir nicht be
kannt geworden. \Voher der von Calaminus S. 40/41 
mitgeteilte und nach ihm von Zimmerm ann S . 209 abge-
druckte Stiftsrevers stammt, kann ich nicht sagen. Zwei 
Eidesformeln fur Vikare, die eine deutsch, die andere la
teinisch, teilt Brammerell mit ' ). 

Als Dienstwohnung fur den Stiftspfarrer schenkte 
Graf Philipp in seinem T estament von 1500 das H aus 
neben dem des verstorbenen Johann W entzchin zum Pfarr
hof 5). Das a lte Pfarrhaus scheint der Dekan und das 
Herrn W entzchins der Pfarrkaplan erhalten zu haben. 

1) Dieser erhielt die 6. Vikarie des Stins ohne besondere Altar· 
p[rtinde, vgl. das oben znr Confi rmatio des Erzbischofs Gesagte , nnd 
Brammerell , BeiJage Lit. M. S. 25 oben. 

2) "dechan und capittel auch in wirden und eren zu baben uod 
halten, sie nnd das stifTt zu alIen zeytten getruwlichen zu furdern und 
iren schaden zu warnen." 

8) DaB er "urn das . ... nit absolvert [sei] ooeh werden will", 
aueh "uff alle fryhei t, die ieh hierwieder gehabt moehte vorzeichen 
han mich de l' nimmerrnihel' zu gebl'uchen noeh zu behelfen un alle 
geverde" . 

4) a. a. O. Beilage Lit. J u. K. 
') Bemhard S. 03 § 9. 
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U ber die Stiftsgottesdienste fi ndet si ch in eil1er Be
schwerde des D echanten und seines Kapite!s vom Jahre 
1532 oder 33 bei Brammerell') eine gute U bersicht, die 
an dieser Stelle P latz finden 5011 : 

I n der "KiT chen !:ian e t Ma ric Mag d al e nen" sollen Uiglich 

1 "Ein Dccbant, 
1 pfarber. 
i> etlich Canonick -o 
1 
1 

"nd etlichc Vicarij. untCI wclchen eins pbarbers 
caplan daselhst (' iner iSl, 

sampt einem K indermeister" . 

Sa. 14 
im ganzen "vierzehen persone n zu Chore steen", " sy ngcn uod lesen", soda6 

"teglicb im Styffl 
cin frumeS, 

zu sechs auren pfarmesse gelesen·) 
" nd darnach die H ohemesse 

sampt 
"nd 

einer None 
vesper gesunge n, 

Ze it Zeit ell 

3 UhT (?) fr lib 

6" .. 
!I " " **) 
3 " nacbm. 
6.. " 

l\Iatutin 
Prim 
Terz 

(Sext vaeat) 
None 

Vesper 
(Completor. vac.) 

\'l1d daTbe}' aucb kyntzd o rff di e Pfarldr ch von eynem Caplan ver
seben" [we rdc n J. 

D ie E rhebung der H ananer Pfarrkirche zu einem 
K ollegiatst ift verursachte ei nen Streit mit dem Rura!ka
pitel R ottgau '), zu dem H anau seither in kirchlicher Be
ziehung gehorte. Der Propst von St. P eter & Alexander 
zu A scbaffenbnrg und der Dechant mit dem Kapitel des 
Ruralstuh!s R odgaw beschwerten sich bei dem Erzbischof 
Berthold von Mainz ' ), dal3 ihnen durch die Erhebuns' der 

' ) Beiluge M. S. 26 oben. 
- ) Danach scheinen spater zu den im Revers Klinges restge

setzten Pfarrmessen des Sonntags , l\1 ontags, Dienstags , Mittwochs UDd 
Freitags noeh die des Oonnerstags UDd Samstags hinzugekommen zu sein . 

•• ) Auch die "SextU urn 12 Uhr mittags ist bezeugt. Nach den 
Hanauer Regierungsprotokollen (A. M.) beschwerten sich im Jahre 1538 
die Stifts herrt!n - es wareD ihrer nur noeh 5 -, bei de r graJli chen 
Kanzlei, daB sie "aIle ofTerloria uDd Ordnungen in der Kirche halten 
uDd thUD miisseD, was hiebevor 13 Priester ge than haben j sie mUssen 
alle Tage hohe ?l.leB, Sex t uDd Vesper singeD uDd sonst zu IlOhen 
Festen uDd auch sonst tiber roil Vigilien etc." Vg!. Zi. 209 . 

• ) Seligenst.d t. Vg!. dazu R. 11 , 633 (1343) : "cappitulo pleb.
norum in Selgenstad V marcas" (in Testament Ulrichs 11. v. Ho) ; fe rner 
Priesterordnung von 1434. 

S) Vielleicht auf dessen Veranlassung. Seine Unlust zur Um
wandlung der Hanauer Pfarrkirche in ein Stirt ist ja oben bereits an
gedeulel. Auch die erwiiitnte Taufe des jungen Grafen Berlhold, bei 
der der Erzbischof Pate war, scheint mir RUS Opposition gegen das 
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Maria-Magdalenenkirche zu einem K ollegiatstift an ihren 
seitherigen R echten [iura archidiaconalia bzw. capitulariaJ 
gegeniiber der Pfarrkirche zu Hanau und den dort ange
ste11ten Geistlichen Abbruch geschehen sei und riefen die 
erzbischOfliche Entscheidung an . Obwohl nun die Stadt 
Hanau von altersher Sendfreiheit hatte und dies wertvo11e 
Vorrecht ihr i. J. 1418 von Erzbischof Johann von Mainz 
ausdrUcklich bestatigt und em euert worden war , entschied 
Berthold irn September 1497 1J, daJ3 Dechant und K apitel 
des neuen Stifts zu Ha nilu fortan jedem Propst zu Aschaffen
burg jahrlich auf Neujahrstag fUr seine frUheren R echte 
I rheinischen Goldgulden zahlen sol1e 'J. An den D echan
ten und das K apitel im R ottgau habe das Stift fUr Ver
gangenheit und Zukunft eine einmalige AblOsungssumme 
von 100 rhei nischen Goldg ulden fur ihre seitherigen R echte 
zu entrichten. Damit sol1e d ie Irrung vOllig und fu r immer 
beigelegt und erledigt sein, und Propst zu Aschaffenburg 
\Vie Dechant Zll Seligenstadt hatten nun nichts mehr zu 
fordem 'J. 

Der Geldpunkt war damit gewi£l erledigt. Aber noch 
eine andere Frage war zu 10sen. Neben dern V ertrag war 
rnOndlich ausgemacht worden, der Hanauer Pfarrer ha be 
trotz der Erhebung seiner Kirche zu einem Stift jederzei t. 
das Kapitel R ottgau, so oft es gehalten wUrde, zu be
suchen und daran \Vie die anderen Pfarrer sich Zll betei~ 
ligen ' ). Darnit waren ja das neue Stift und sein Pfarrer 
auch einverstanden; aber nun verlangte das Kapitel R ott
gau, indem es die erwahnte Verabredung auch nach der 
pekuniaren Seite hin auszunutzen suchte, daJ3 der Hanauer 
Piarrer zurn Kapitel Rottgau auch kontribuiren, d. h. Bei
trage zahlen solle wie jeder andere Pfarrer des Landkapitels. 
Dagegen erklarten Dechant und Kapitel zu Hanau, davon 
sei Herbst 1497 k eine R ede gewesen, das sei ja auch 
durch ihren Vertrag bereits erledigt. Auch der Erzbischof 

stin auC Ersuchen des Erzbischofs niebt in Marine Magdalenen, 50n
dern in. der Kinzdorfer Frauenkirche gehalten word en Zl] sein, 1499, 
vg!. oben S. iD und Anm. 4 daselbs!. 

') In seiner "concordia inter collegiatas AschafTenburg et Hanau 
neenon capitulum Rotgau in ita", 

t) Vgl. das registrum archidiaconale de an. M.D.lV bei Wiirdt
wein IV : "Item de ecclesia collegiata in Hanaw cedit annis singulis 
unus florenus auri rhenensis in festo circumcision is Domini". 

I) Vgl. WOrdtwein, comm. IV, § IX , I, S. SHO . 
• ) Zu den Versammluogen der Ruralkapitel oder Kaleodae , vgI. 

Hinschius 11, H11T. (143). 
Zeitsch r. Bd. "0. -o 
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hielt die R ottgauer Forderung fUr unberechtigt und ent
schied demgemaf3 I), wobei er anord nete, die 100 Gold
gulden seien vom Stift H anau innerhalb der nachsten acht 
Tage an das K apitel Rottgau gegen Q uittung zu zahlen. 
Diesem Befehl kam das Stift am 22/2 1499 nach. Die 
Quittung darilber stellt noch einm al ausdrucklich fest, daf3 
das Hanauer Stift [nicht der Pfarrer !] nunmehr vom Be
such des Kapitels Rottgau befreit sei ') . 

Bedeutete die Zahlung einer so hohen Summe fur 
die Hanauer Stiftskasse eine sehr empfindliche Ausgabe, 
so wurde ihr dieser A usfall bald durch die Flirsorge des 
Landesherrn einigermaf3en ersetzt. Graf R einhard inkor
porierte nam lich am 19/5 1502 mit Erlaubnis des papst
lichen Legaten die beiden von dem verstorbenen Hoen
stadter Pfarrer Heinrich Genszler in der dortigen Pfarr
kirche gestifteten Altare der neu en Hanauer Stiftskirche ' ), 
die der Unterstutzun g sehr bediirftig sei ' ). 

Auch dem Spita l griff der Graf in demselben Jahre 
mit einer Inkorporation kraftig unter die Arme. Die Bau
lichkeiten waren so schadhaft geworden, daf3 sich Re
paraturen nicht mehr lohnten. So verau!3erte man es an 
den Amtmann des Biicherthals, Reiprecht von Blidingen, 
und errichtete mit Genehmigun g des Erzbischofs ') an an -

J) Wiirdtwein IV, § 9 "Dicta concordia extenditurCl. Mainz 1499 
Montag oach Christtag. Die Uck. befindet sich im A.M., Han. Urk ., 
Archive von Kons. S. 95, datierl vom 31/12 14g8. Die Datierung bei 
WUrdtwein is t ofTenbar falsch . Das gebt auch aus den WorteD her
vor : "als wir des vergangen iahres ... einen verlrag gemachtlC

, Oa 
die belr. cuncordia aber vom Sept. 1497 ist, mllB die ohige 2. con
cordia von 1498 sein. Dazu notigt auch die Quittung tiber die 100 
Gulden, die berei ls vom 22/2 1499 ist, A.M. , Archive v. Kons. S. 9[). 

2) "Quittungen dechants, diffinilores unde capitull des ruralstuls 
Rodgau Ober 100 gold gulden, dass dechant und capituIl des newen 
sliffts zu Hanaw berOrl capitel Rodgau nicht mehr besuchen mogen." 
Urk. vom 22/2 1499, A.M. Archive von Kons. S. 9[). 

' ) A.M. Archive von Kons. S. 98, Die Genehmigung des Erz
bischoCs wird durch Kardinal Reymund erteilt. Was das Regest ilber 
die dem GraCen zustehende Prasentation eines neuen Kananikus sagt , 
ist aus der Lufi ~egriCCen . Zu den unprUnglichen Kanonikaten sind 
niemals neue hinzugekommen. Der Grar e rhall die Erlaubnis, die 
Einkiinrte der beiden AIUlre "ad dictam ecclesiam collegiatam in 
Hanauwe [ut] transreratis ae ilia .. . colle~iate ecclesie uniatis, ap
piicetis et incorporetis" . 

• ) "in qua [ecclesia colI. in Hanauwe] deCectus ac penuria per
sonarum non parva existit". 

$) A.M. Kirchen, HospiUUer S. 196 b. Die Genebmigung ist durch 
den Mainzischen Kanonikus und Generalvikar Wolf von Birken am 
17/2 l OCH erteilt worden. 
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derer Stelle einen Neubau I), der 1505 am Sonntag Quasi
modogeniti ei ngeweiht werden konnte. Zur pekuniaren 
U ntersWtzun g des Spitals bei dem Neubau hat der Graf 
ihm das Aug ustinerkloster St. W olfgang in der B ulau im 
J ahre 1502 inkorporiert, das im A nschlul3 an die 1468 
von E rasmus H asefus, T rompeter des Grafen P hilipp des 
Jungeren, dort erbaute K apelle durch milde Beitrage und 
K ollekten allmahlich entstanden war. E in Fortbestand 
dieses Klosters in weltabgeschiedener Waldeinsamkeit 
scheint nicht wiinschenswert gewesen zu zein. Denn die 
Inkorporation wird in der ven K ardin al R aimundus aus
gestellten U rkunde damit begriindet, es sei zu befiirchten, 
dall dieser Ort eher eine R auberh()hle werde, als ein 
wahres Kloster t). Die v ier Monche wurden fortan im 
Spital zu H anau unterhalten. Das W olfga ngskloster wurde 
1527 zerstort '). 

ZlI dem E lisabethaltar der Spitalskapelle k am in dieser 
Zeit noch ein weiterer Altar hinzu, der h. A nna, Mutter 
der J ungfrau Maria, geweiht. Diese war am Ende des 
15. J ahrhunderts, seitdem die F rage der unbefl eckten Em
pfa ng nis Mariae in Flull gekommen war, plOtzlich die ge
feiertste H eili ge geworden ' ). Auch eine Bruderschaft ent
stand urn diesen Altar. Brudermeister dieser A nnen
b ruderschaft im S pital ;) war im J ahre 1511 H ans von 
H a nau, nach Bernhard ein illegitimer Sohn P hilipps des 
Jiingeren alls der Ehe mit Margreth W eillkircher von 
H anau. E r war Pastor zu Oberrode und fiihr te das ordent
liche alte H anauische W appen, jedoch mit einem Q uer
strich 6). ..V erseher" dieser Bruderschaft waren 1508 Loy 
von S wabenheim und H enne K esseler, beide zu H anau 
wohnbaft . Die Bruderschaft war durch Grafen R einhard 
von H anau-Miin zenberg und seine Gemahlin Katharine , 
geborene von Scbwarzburg , kurz vor 1508 begriindet 
worden, wo sie als neue Stiftung bezeichnet wird '). A uch 
im Anschlull an den alten F riihmellaltar St. K atherine in 
der Maria-Magdalenenkirche hatte sich eine Bruderschaft 

I) Der Neubau steht heule noch, Hospi talstraBe 46. 
') Hanau-Miinzenberg. - Landesbeschreibung. Anhang R. Zi. 

690/4 u. Zi. 169 . 
• ) Zi. 169. 
10 ) K. Muller, Kirchengesch. 11 § 19t, 6. 
') A.M. Hospitaler, Welsberg S. 12. Urk. vom 1/7 1511. 
.) Zi. 671/2. 
') A.M. Archive von Kons., Kirchen S. 104. Urk. vom 1/5 1508, 

Gliltkauf. 
;1 * 

• 
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gebildet zur Unterhaltung ihres Geleuchts I). Aullerdem 
erwahnt oach Zimmermann eine Bruderschaft, die "Briider 
von St. Jakobs Gelicht" 'i. Ihre Vorsteher hiellen K erzen
meister. Ihr Altar war wahrscheinlich der nicht genau 
lok alisierbare Philippi-Jakobi-Altar. Die Bruderschaften 
waren vertragsmaflige Verbindungen zum Zweck der 
gegenseitigen U nterstutzung und Gew~hrung von Anteil 
an den guten Werken, Furbitten, Opfern. Waren bis ins 
12. Jahrhundert die Laien nur Anhangsel solcher geist
lichen Vereinigungen, so begannen sie van da an van sich 
aus ahnliche Bruderschaften zu bilden. Die Anfange da
von hingen zusammen mit der Entwicklung der Genossen
schaftsbildung. Das kirchlich-religiOse Element war dabei 
nicht nur verzierendes Beiwerk, sondern oft auch Selbst
zweck . Man suchte auf diesem Wege in ein besonderes 
Verhaltnis zu einem Heiligen, dem Schutzpatron der Bruder
schaft und ihres Altares, zu kommen und Anteil an den 
g uten W erken der anderen Brilder zu erhalten a). 

Von den niederen kirchlichen A.mtero, die sich sonst 
bei Stiftskirchen in groller Mannigfaltigkeit finden, sind in 
Hanau auller dem des Kirchbaumeisters ' ) nur die des 
Mesners [aedituus] und des Glockners zu nennen. Der Mesner 
kommt nur einmal vor, in einer U rkunde vom 416 1522, 
als Zeuge 5); er heillt hier J obst VOlckeymer und ist Laie, 
\Vie ausdrucklich hervorgehoben wird '). An anderen Orten 
waren die Mesner haufig Geistliche 7). Der Mesner hatte 
vor allem die Kirchttiren zu offnen und zu schlieJ3en, 50 -

wie fur Ordnung innerhalb des heiligen Raumes zu sorgen. 

I) A.M. Archive von Komiist. S. 113. Urk. vom 12/11 151 8, 
GliIlkauf. 

' ) Zi . 209 (a. 10(3) . 
• ) K. MUlier, Kirchengesch. I § 137, 3 und 11 § 191, 6 . 
• ) Was Calamiolls a. a. O. S. 40 behauptet : "Rio Canoniclls , der 

fabricarius, hatte die fabrica, d. h. das Bau- und Rechnungswesen zu 
besorgen . . . " ist fal sch. Der Kirchbaumeisler war zu Hanau stets 
Laie und niemals Kanoniker. Seit dem 15. Jahrhundert wurde er aus 
den SladtschoITen gewahlt. Spater waren es slets zwei Kirchbaumeister, 
z. B' 1446 18/5 A.M. Archive von Kons. S. 66. 1536 in der attesten 
Kirchbaurechnung bekommen sie VUJ Gl. Belohnung, der Stadtschreiber 
CUr das Schreiben der Rechnung des laufenden und des vergangenen 

.. Iahre. 1 GI. Zi. 211. 
4) A.M. Archive von Kons., Kirchen S. 115. 
e) "Jobst Volckeymer aedituo domini laico." 
1) Heilbronn halte im 15. Jbdt. auch einmal einen Laienmesner. 

1441 aber verlangte die Stadt, daB der Pfarrer ktinftig einen gelehrten 
;\1esner halte , der s ingen und lesen konne, d. h. Kleriker sei. K. 
;\IUller, Die E6linger Pfarrkirche im M.A. S. 285 [49J, Anm. 3 . 

• 

• 
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Moglicherweise waren bei den einfachen Verhaltnissen 
der H anauer Stiftskirche wie bei P farrkirchen alle nie
de ren Amter [des custos - sacrista - aedituus - cam
panator u. s. w.] in einer Person vereinig t und also der 
GIOckner zugleich auch Mesner und umgekehrt. Der 
GIOckner hatte das Lauten der Glocken und alles, was 
damit zusammenhing, zu besorgen, z. B. das Schmieren 
der Uhr und der Glockenzuge mit BaumOI, wofilr er nach 
der altesten H anauer Kirchbaurechnung von 1536 xij hlr 
+ j fJ erhielt '). Die von Zimmermann auf Grund eines 
S tadtgerichtsprotokolls von 1455 mitgeteilte Glocknerbesol
dung ') scheint mir nur ein E ntgelt fur das L:luten der 
Glocken im Interesse der S tadt und der Burgerscha!t zu 
sein , furs Sturmlauten und das Lauten der W einglock e 
(8 bzw. HUbr abends), der Marktglocke und der Mell
g locke. U ber die kirchlichen E innahmen des GIOckners 
wissen wir nur wenig. da er auJ3erst selten in den H anauer 
U rkunden vorkommt '). 

I ch flige hier noch an ein Verzeichnis des E inkom
mens des Schulmeisters, wie es 1539 am F reitag nach 
Cantate festgesetzt wurde '). Die einzelnen Besoldungs
teile riihren mit einer einzigen Ausnahm e aus a,lterer Zeit, 
waren aber rnindestens schon vor 1520 vorhanden. D ie 
U berschrift dieser K ompetenz lautet: 

"Jarsbelonung so einem schulmeister zu Hanaw zugeordnel" : 
1) 8 achtel korns gibt ime meyn gnerlige herrschaft jerlich uff dem 

schloB uff Martini , 
2) 3 achtel 3 somrnern korn gibl der hoffmann zu Bruchkebel , zwi

schen den 2 uns. 1. frauen tag en, 
3) 2 gulden geben die kirchenbuwmeister alhie zu Hanaw jerlich uff 

Martini , 
4) lIt gulden uff visitation is beate Marie virginis alh ie im slifft zu 

Hanaw, . 
a) 1 gulden jerlichs zins uff Martini zu Rodenbach fellig, 
6) 10 1/t gId. 2 hIr. gefallen ime jerlich uB der gemeynen presentz 

alhie zu Hanaw, 
7) 11

/ t achtel korn gibt ime Ruch der presentz meister vom zehenden 
zu Mittelbuchen, 

.) Zi. 210/1 \. 
. ) Zi . 24{) . 
• ) lm Seelgerat Wolffenger sind ihm fUr da!:i Lauten am Theo

bald stag 9 Helier ausgeworfen ; vg!. Anhang NI .. 3. 1504 26/4 kommt 
er in einer Tauschurkunde vor, A.M. Archive S. 101, wo es heiBt : 
"eyme ¥Iockner egemel.ten sliffts zu Hanaw vonz glockampts wegen". 
l oll belm Begrabnis des hern Clasen erhalt der Glockner 9 seh. Zll 

Iauten. Zi. 193. Vgl. auch Brammerell a. a. 0 ., Beilage Lit. O. 
f) [A.M. Hammer Regierungs-Protokolle] nnch Zi. 296, n. 
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8) 1/2 achlel hahern ~ibt ime auch der presentz meister, 
9) 1 ome wyns: .. . )erlich u6 dem presentz wein zu Hanaw~ 

10) 6 gulden gefellet Ime jerlich von der stat, gehen ime die btirger
meis ter alhie zu Hanaw, 

11 ) 10 gulden wolle ime jerlich m. gn. herre u6 den gefellen der va
cierenden beneficien geben. 

Das waren etwa 30 Gulden in Geld, 
+ .. 13 Achtel K orn bzw. Haler, 
+ 1 Ohm W ein. 

Von obigen elf Einnahmeteilen sfud acht kirchlich 
(Nr. 3 bis 9 u. Nr . 11), zwei herrschaftlich (Nr. 1 u . 2), 
nnd eins stadtisch (Nr. 10). Nr. 7 (und wohl auch 8) ruhrt 
von der Mittelbuchener Inkorporation her und besteht seit 
1486, Nr. 6 vielleicht von den Inkorporierungen Schaff
heim (1434) und W eililkirchen (1440). Die andem R eich
nisse aus cler Prasenz scheinen alt zu scin, cbenso auch 
die Beitrage von Stadt, Kirchbau und H errsehaft. Ganz 
neu war 1539 our die Einnahme N r. 11 aus den vacierenden 
Benefizien. 

In der Stiftszeit, spatestens aber Ende des 16. J ahr
hunderts, ist das Kinzdorf eingegangen. Die Kirehe in
dessen blieb noeh stehen als Totenkirehe und zum Halten 
der Leichenpredigten . 1633 wurde sie abgebrochen, weil 
man zur Verstarkung der Befestigungswerke die Errich
tung eines Au{Jenwerks auf dem Hugel, worauf sic Jag, 
fii r notig hielt 1). 

Nur dreiJahrzehnte hatte das K ollegiatstift MarieMag
dalene zu Hanau bestanden, da war der H ohepunkt der 
Entwicklung a uch bereits iibersehritten. und es begann 
schon wieder die AuflOsung seiner Ordnungen und sein 
V erfall. Das Evangelium drang in der Auffassung der 
oberdeutschen R eformatoren in die S tiftskirche ein und 
zwar gerade an der Stelle, von der aus v 0 r Errichtung 
des Stifts die Hanauer Pfarrkirche geleitet worden war, 
beirn Pfarramt; und es erfolgte nUllmehr eine Wiederer· 
starkung und Ruckkehr des Pfarramtes von der unterge
ordneten Stufe eines Kanonikats neben anderell in Ab
ha ngigk eit von Dechant und Kapitel zu der alten tiber
ragEmden Bedeutung, die es bis zum Jahre 1493 besessen 
hatte. Das Evangelium, an diesem Punkte als junger Most 
in die alten Schlauche einer k atholischen Stiftskirche 
geschtittei. sprengte mit Naturnotwendigkeit die alten 

') Junghans a . a. O. S. J54. 
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Schlauche. Was schlieJil1ich iibrig blieb. war die alte 
Pfarrkirche in reformierter, in evangelischer Gestalt. 

Im Jahre 1523 kam Philipp II .. erst 22jahrig. in Hanau 
zur Regierung. Er zeigte sich von Anfang an der Re
formation geneigt, zum mindesten duldsam gegen sie. 
Jedenfalls lief3 er die evangelische Bewegung unter den 
Bewohnern seines Landes gewahren. Schon ein Jahr zu
vor hatte er der Abneigung der BevOlkerung gegen die 
Sendgerichte durch allerlei energische Ma13nahmen Vor
schub geleistet 1). Gleich nach seinem Regierungsantritt 
berief er dann einen evang-elischgesinnten Geistlichen auf 
die H anauer Pfarrstelle in der Person des Magisters Adolf 
Arbogast aus Neuweiler (Kreis Zabern) in der Straf3burger 
DiOzese. der Capito und Butzer bekannt war. in H eidel
berg studiert hatte und von den dortigen Doktoren der 
heiligen Schrift die glanzendsten Empfehlungen und Be
zeugungen seines \Vandels und Lebens wie seiner Lehre 
erhielt 2). 

Arbogast stellte bei seinem Aufzug Bedingungen. 
Er wollte fur die Predigt des W ortes Gottes freie Hand 
und die n6tige Zeit zur Vorbereitun g haben. Darum war 
es sein Wunsch. daf3 er von der Verpflichtung befreit werde. 
die Wahl zum Prasenzmeister gegebenen Falles annehmen 
und was damit zusammenhing leisten zu mussen. Ferner 
wunschte er. an Predigttagen und an dem ihnen vorher
gehenden Tag von der Teilnahme am Chordienst entbunden 
zu werden. Der Graf berief deshalb eine Versammlung der 
Hanauer Geistlichkeit und legte ihr am 23/9 1523 die 
Sac he zur Erwagung vor. AlIe erklarten sich einstimmig 
dafiir und genehmigten die Wiinsche des Grafen und des 
neuen Stiftspfarrers. Arbogast stellte am folgenden Tage 
den R evers aus und ist dann sofort als Stiftspfarrer und Ka
noniker der Nic1aspfrunde in Kinzdorf eingesetlt warden, 
auf der nach der Bestatigungsurkunde des Erzbischofs von 
1494 die Stiftspfarrei errichtet war. 

Eine undatierte Aufzeichnung im Staatsarchiv zu Mar
burg ') stellt noch einmal fest. ..Was dem Pfarrherrn zu 
Hanauwe seiner Arbeit abgetan" namlich : 

1) Sonntag und alle F eierabende. so er den andern Tag 
predigen soli. ist er vom Chordienst befreit. ohne 
darum seine Prasenzen zu verlieren. 

1) BrammereU. Beilagen Lit. D bis G. 
t) Schiele, Reformation des Klosters Schltichtern S. 23. Zi. 570 ff. 
S) A.M. Akt. Han. Pfarr. Zi. 579 mitgeteilt. Schiele a. a. O. 

S. 24, Anm. 2. 
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2) An den vier hohen Festen braucht er den Stiftsper
sonen samt Schulmeister, Lokaten des Sehulmeisters 
und Glockner nicht mehr den Ublichen Imbill zu geben. 

3) Die Pfarrmessen des Dienstags, Mittwochs und Frei
tag s werden ihm abgenommen nnd drei Personen des 
Stifts auferlegt, sodall ihm nur noch Sonntag und 
Montag zu versehen bleiben I). 
Dieser dritte Pun kt, Befreiung von drei Pfarrmessen 

wochentlich, fUhrt sich frei lich nicht zurUck auf die Ver
handlungen von 1523, sondern bedeutet eine spatere Er
leiehterung des Pfarrers, wahrscheinlich auch auf seinen 
Antrag. Wohl zum Dank fOr das Vorreeht, das Amt 
ei nes Prasenzmeisters nicht mehr iibernehmen zu brauchen, 
\Vie fUr die Erleiehterung bezUglieh des Chordienstes mullte 
Arbogast in seinem Revers geloben: in Predigt und Beieht
stuhl dafur zu sorgen, dall die Paroehianen ihre Verpftieh
tungen gegen die Prasenz erfullten, in Leitung und Seel
sorge nichts zu versaumen, den Altardienst in keiner Weise 
zu verweigern, d. h. die Epistelverlesung zu ubernehmen , 
bzw. durch einen andern in seinem Auftrag besorgen zu 
lassen, wahrend die ubrigen Stiftsherrn taglieh die Evan
gelien lesen. Bemerkenswert ist noeh am Sehlull das Ver
spreehen, niehts gegen die H errsehaft weder bei der ro
mischen Kurie ooch sonstwo zu unternehmen und sie nicht 
zu belastigen. Man hatte bei Kloster Sehliiehtern in diesem 
Punkt trube Erfahrungen gemaeht und suehte sieh dureh 
diese Klausel in Hanau gegen ahnliches zu sichern. 

Arbogast begann alsbald mit der Predigt des Evan
geliums. Die Bewegung, die ganz Deutsehland durch
zitterte, sehlug aueh hier am Main sehon ihre W ellen. Ein 
Jahr vorher, am 9. Marz 1522, hatte in der K atharinen
kirche im nahen Frankfurt Hartmann Ibaeh die erste evan
gelische Predig t gehalten unrl unter ungeheurem Zulauf 
dreimal hintereinander seharfe Angriffe gegen die romisehe 
Kirche gesehleudert ' ). W enn Arbogast in H anau auch 
nicht in solch stUrmischer Weise v~rging, so scheint er 
doch sehr entschieden und furchtlos gepredigt Zll haben . 
Denn schon oach einer Wirksamkeit von nur einem halben 
Jahre besehwerte sich der Kurfiirst Albreeht von Main z 
bei Philipp ve n Hanau dariiber, daJ3 er einen Pfarrherrn 
bei sieh habe, der die lutherisehe Lehre taglieh auf der 

I) Wie die Priesterordnung von 14134 bestimmte. 
' ) Ed. Winlzer, Hartmann Ibach von Marburg. 

(1910) S. 128. 
Zeilschrift 44-
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K anzel offentli ch verkundige und o dabei behaupte, Seel
messen und andere Messen hiilfen niemandem etwas, und 
keiner sei zum Beichten, Fasten und F eiern heiliger T age 
verpflichtet. Dabei laufe ihm das arme einfaltige gemeine 
Yolk massenweise zu '). Graf Philipp nahm Arbogast dem 
Erzbischof gegenuber in Schutz und legte dar, dieser ver
biete keines wegs das Beichten, Fasten u. s . W., sondern er 
predige nur g egen die Verdienstlichkeit der g uten W erke, 
woran man ihn nicht hindern moge 2). Der Erzbischof 
wandte sich daraufhin klagend an den K aiser, von dem 
a m J ohannistage 1524 ein Eilbote mit einem Brief eintraf. 
der dem Grafen das W ormser Edikt einscharfte ' ). 

Graf Philipp hat sich nicht daran gekehrt. Er 109 
d ie H and nicht von seinem Pfarrer ab. lm Gegenteil, er 
hat ihn im nachsten J ahre bei einem W echsel in der D e
chanei ') durch T eile des seitherigen Dechantengehaltes in 
seinem Einkommen noch bedeutend verbessert 5). D af3 
P hilipp aber auch vom Kaiser si ch nicht von seiner Stel
lungnahme fur die evangelische Sache abdra ngen lielil, be
weist die Antwort, die er am 18. Mai 1526 im V erein mit 
den Grafen von Solms, Ysenburg, L ein ingen und Nassau 
den K aiserlichen K ommissaren g ab 6). 

Arbogast starb schon 1528. Zu seinem Nachfolger 
wurde der gleichfalls aus dem Elsalil, aus Laudenburg , 
stammende Magister Philippus Neunheller oder Enneobolus 
berufen. der eigentliche R eformator H anaus. Er war ein 
gelehrter Mann ' ), dessen E influ lil sich weit uber H anau 
hinaus erstreckte. Seiner Geschicklichkeit wegen wurde 
er auch von andern Gemeinden, z. B. Dillenburg, Budingen, 
Gelnhausen, zu R at gezogen, denen er teils durch S chrift, 
teils durch personliche Gegen wart gern d ien te. Peter Lotz 
(Loticius) bewarb sich noch als Schlilchterner Pfarrherr 
urn seine Korrespondenz. die er nachher als A bt fleiBig 
unterbalten hat. Melanchthon war beider gemeinsamer 
guter F reund' ). 

I) Brammerell a. a. O. Beila(!e Lit A. Zi, 5iiJ!6. Schiele 
a. a. O. S. 24/25. 

:I) Brammerell Beilage Lit. B. 
') SchieJ e a. a. O. S. 25, Abs. 3. 
4) Dech. Joh. Strubc t 1525. Sein Nacbfolger wurde Joh. Emme l. 
$) Brammerell a. a. O. Beilage Lit. L, enthalt, was j o2a .,del' 

dechaney abgezogen vnd der pfar zugeordnct" . 
• ) Schiele a. a. O. S. 30/31. 
7) Bernhard S. 48. 
' ) Ebenda. 
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Immer freier entfaitete sieh wahrend der Anwesen
heit Neunhellers in Hanau die Reformation. immer unab
hangiger wurde die Stellung des Pfarramtes. Immer mehr 
drang aueh die Neuerung in die Reihen der Stiftsherrn 
ein. Itn Jahre 1532 baben sieh bereits funf von ihnen ver
heiratet. Der Pfarrer und sein Kapian sind vom W oehe
halten und Ministrieren vollig entbunden '). 

Die Pfarrmesse muJilte nieht iange danaeh der Deehant 
Obernehmen ' ). Immer sehneller verfiei dann die Stifts
kirehe und mit ihr der Katholizismus in Hanau. Eine 
Eingabe der Stiftskapiane vom Jahre 153S') offenbart uns 
dies aufs deutliehste. Danaeh sind von den vierzehn Stifts
herrn etliehe gestorben. etliehe fortgezogen. ohne daJ3 ihre 
Stellen wieder besetzt worden waren . Die noeh Obrig
gebliebenen vier bis fOnf Person en sind krank und mit den 
Verpftichtungen der ehemais vierzehn Personen uberiastet. 
Sie kOnnen sie unmoglich erfilllen. am wenigsten die zwei 
Fruhmesser. die fast das ganze Jahr hindurch taglich Messc 
iesen mussen. - Es ist die Spraehe der U nter!iegenden. 
die wir hier vernehmen. derer, die urn eine unhaltbar ge
wordene Stellung kampfen. ohne die nOtige Freudigkeit 
zum K ampf zu haben. Offi ziell sollte der katholisehe Stifts
gottesdienst noeh aufrecht erhalten werden. tatsachlich 
aber ging er an Personenmangei zu Grunde und schlief 
an Alters- und Lebenssehwache allmahiich von seibst ein. 
Das Pfarramt dagegen ist dureh das Evange!ium unter 
dem Schutz und der Fursorge des Landesherrn befahigt 
gewesen. die StUrme der R eformationszeit zu iiberdauern 
und in neuer Gestalt und fOr eine neue Zeit mit neuem 
Inhait erfilllt ein unendiich reieher Segensque\l zu werden . 
Neunheller hat es noeh erlebt. daJil naeh dem T od bzw. 
Wegzug der letzten kathoiisehen Geistliehen im Jahre 1550 
der rOmisehe Gottesdienst in Hanau ganz aufhOrte. 

I) Brammerell , Beilage Lit. M. u. N. 
2) Ebenda. Beilage Lit. O . 
• ) Ehend •. 
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Hr. 3, 

• 

Se e I g e r it tW o I ff e n g e r. 

AM ., Archive von Konsis torien, Kirchen S, 98/99. 

3/4 1503. Theobald W olffenger, Altarist, Vizepleban und 
Statthalter zu Obern-Lidderbach ubertragt die 
fur seine Sohne gekauften D ornisheimer Gult
briefe uber 5 Fl. nach dem Tode des einen 
Sohnes zu seinem, seiner S ohne und V orfahren 
Gedachtnis dem Stift zu H anau, das ihm und 
seinem lebenden Sohne Melchior jahrlich 2' /. Fl. 
auf Lebenszeit zahlen soli . 

• 
Or. Perg. Deutsch. Siegel der Amtleute 

F riedrich von Dor felden und J ohann 
Ruprecht von Budingen. 

. . . .. "soIchen gUltbrieff den wurdigen und ersamen 
herren dechant, capittel und der gemeynen presentz saot 
marienmagdalenen stiifts zu Hanauw alletzumale ... zu
gestellt un<;l ubergeben . . . also da13 die obgenannten herrn 
dechant capitel und gemeyne presentz myner selen myner 
altern und myner sone selen ewiglichen gedenck en den 
allemechtigen got vor uns bitten ullser iargetzyt halten 
und sunderlich wie in irem selebuch, eygentlichen ver
tzeichnet stet, nemlich das die genannten herrn und ire 
nachkomen uff sant Theobalds des heyligen bischoffs tag 
als er von hynnen zu got gescheyden ist nemlich der 
16. tag des meyen von der ersten vesper tZUT andern sonen 
und wollen singen alle horas mit syner eygen history von 
sant Theobaldo. Denen dan geteilt soli werden under die 
person des chors 1 g ulden 6 schilling und so man mit den 
creutzen geyn K esselstadt geht, sollen und wollen die g e
melten herrn verordnen, das ir eyner daselbst zu K essel
stat in stacione celebrer von sanct Theobaldo und der 
chore irn ingange singe eyn responsorium von sanct Theo
baldo anfahende g loriose: und nachdem der celebrans 
elevirt hat ein antiffen anfangend dulcis mit ei ner collect 
von san et Theobaldo alsdann verdienen die in stacione 
sint 6 schilling, davon der celebrant bevoru13 habell soil 
12 heller · und furter glich presentz mit den andern. S o 
sollen und wollen die genannten herrn und nachkomen 

• 

-
• 
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tzu ewigen tagen my.n eltern miner sone und miner gro13. 
eltero hatten und erlich tun eyn anniversarien mit gro13er 
vigilie uod zweyen singenden messen uod soU die zweyte 
messe gesungen werden ve n unser lieben frowen mit dem 
sequentz aye prec1ara und inferiert werden ein collect pro 
peccatis und pro defunctis und sollen des tags alle person 
celebrieren, dasclbst sollen die priester verdienen 1 gulden 
6 schilling, dieselben 6 schilling sollen alleyn celebrantes 
unter sich teylen uod nachdem eyn schulmeynster, der 
bauw und eyn glockner auch etlicher mall destamehn 
beswernis haben, so han ich gen. Theobaldus iiber die ge
melten somme funff gulden noch eyn halben gulden ier
licher gult verordnet, den man dan nach folgender mall 
ullteylen 5011. Nemlich uff den gemelten sanct Theobalds
tag sal eym schiilermenster werden 12 helier, eym glockner 
\l heller und dem kirchbuw 6 heller und wie obsteet ver
dienen presentes zu K esselstat 6 shilling und absentes 
nichts, die uberigen dry schilling sollen sie wie allerbest 
ist unter sich teylen." 

- -• 



Nr.4. 

VerschreibulIgclI ulld Verkiiufe, sOlVie Reihe der Spitahlleistel'. 

I. Priisenz,'erschrelbungcn. 
........ ........ .......................................... '!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!! '!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!""" ........................................... . 

Llde. 
Nr. 

1. 

2. 

u. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

~. 11 

• 

Ort del' Urkunde 

R. 11, 698 

R. Ill, 480 

H. IV, 293 

H. IV, 496 

1 

Datum Von wem? 

17/9 134-6 Ulrich H. v. Hanall 
(Testam .) 

2819 1364 Agnes VOII Kinzheim 

11 / 11 138'2 Konr. u. Grete Brand 

2UjD 13&1) Mctza VOII Karben 

Wc m ? Wa s? 

11 

dum pefrer zu Ha.llau 1 marg. 
u. sinen gesellen ieci ichcm 10 schiU. hell er. 

eynem peffer zu Hanall '/, Achtel Korngeld 
u. sYllcn fonf gesellen 1 Achtel. 

dcm pherner zu BUllau 1 Pfd. heller gelts \lff Hails 
u. sinen gesell en 11. Holr. am Lyndcnbol'll 

("wie mall spuiget a.uf d. 
Stiften mit prlisencie Zll 

hcrn .Iohan pen 'e r zu 
Hanuuwe 11. s. ge

I se ll en 

t.un "). 
1 PhI. heller gel des, zu sele· 

geriit, "zu presenc. gesat.zt" . 

A.M. 26/4 1401 Ri chard von Cleen , s. den l}ri estcrn de .. 1'l"i1- 3 PhI. Wachs iiihrIich ZlI der 
Kcrze irn Chore zu Kynt.z
dorf u. 2 Pfd. Geld. 

Archive y. Kons. S. 55 

" 

" 

" 

, " 

:') " 

S. 56 25/2 1411 

S. 56 · /1l1411 

S. 56 13/121414 

Frau u. s. St iefso hn 
Gi.inther v. Humpen. 
heim 

Huprecht von Colnhau· 
sen u. Frail 

Eberhard yon Spayl H . 

Frau Gele 
Johann Kremer 11. Frau 

scnz zu Hanau 

, 
dcm .Pfarrcr u. der Prii,· : 

scnz zu Hanau I 

" " " 

Harnisch 1I . Pferd, fHr 12 Gul
den wieder e inlOsbar. 
Gulden jnhrlich ,tuS Liindc-, 1 

I 
Co nI". Stomp, PIr. zu : 8 

HamLu u. den AIta· 
ri stcn da sclbst 

• rCl cn. 
Guklell ZUlU Seeigeriit,. 

, , " s. 57 2-2/7 142'2 Markiln Hell u. Frau : dcm Pfa.rrcr 7.Ll J-Ianal! ,8 Sehillillg jHhrli ch. 

• 

• 

I 



• 

Nr. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

[ 
!G. 

17 . 

Oft der U rkund c Datum I • 

V o n w e m ? W e m ? 
11 

==========~======= 

Archive v. Kons. S. (it 1433 Wigand v, Kessc lstadt, 
Pa stor ZII W ci Bki rchen 

1400 Ri chwin Schclry hs. 

• 

" " 
- " 

" 

" " 

" " " 

" " " 

• . G2 
Edelkllccht , 11 . Frail 
Else 

S. GB 12/5 1438 
ZlI 

S. fiG 5/1; 1447 Alliin Trnhl'llbach 

s. 

S. 

S. 80 

2 1/U 1459 Kath . \'. N;l SSltU , Gr.
Witwc ZII I-lanau 

8/3 J4Gn JolI . CUPI'"S, 
U. I. Fr. ZII I-Iana ll 

, 
1482 Ludwig \'on RUlUllCll

lI eim 

S. 77 25/ 1 1480 Phi!. d. J . v. Hall3u , 
Gral 

Kirchen, 1-lospitiil. R 1.85 21/3 1485 Graf I'h il. \' . lI amlll 

dem 1'lobulI lInd den 
Altaristcll Ztl Hanu lI 

der Priisf'll z ZlI J-Ianau 

- " 

" 
.. 

del' Priisc ll z ZII II tllWlI 

11 . Kint zdorf 

del' Pr:isenz dasclhst 

" " " 

Pfarrcr Joh. B10mc lI . 

den Altaristen da
selbst 

NicoiallsSchlosser, Pfr. 
zu Hannu u. tlf'1I AI
tari stf' 1I lIa s. 

.. 

Wit S? 

Giirt('u in liana ucr u. Kossol
stHdter Terminei. 

1 Henle aus Hilusern des Bu-
1)(' 11 RchnltheiB, St ichlcdder 
11 . 11 0 1'111<11111 Motzt'l!'r, aus 
L (jartcll . 

Zill scn a ilS Giitcrn zu Mittcl
buchcll . 

Seclgerlit fil r ihrcn l. ~Ia ll n 
H. v. Hudenkeim !lud fill' 
ihrrn 2. Manu Ilans \' . Tmhcn
bach. 1 KOl'llgiilt :III S Oii
torll ZII Krsselshldt. 
Gulden jiihrlich, die ihr ZII 
Bcrgcn zlI ste hen, wogegeu 
15 Messc lI filr sic geJcsclI 
nud gcsnngcll wordcn 501l0n . 

Goldguldcll , Garten ZII lIa 
!lall und Kinzdorf und Korn -
rcntclI ZII Auhcim Z II Secl
IJJCSSC II fiir di c Hcrrschaft, 
\'Oll I-Ia lluu . 

verpfiillll ct Giitcr in HUllll llCr] 
'I'cnni nei, die \'0 11 S. Va,tcr 
Cl as allf ihn gekommcn. 

2-20 Gulden zu Seelmcsscll flir 
s. Gcnmhlin Adria na , gob. 
von Nassau. 

60 Gulden, wofiir s ic an Mariac 
Gcburt 11 . Priisentati o ali I' 
7 Ci czeih'll singoll so lloll . 

!I . r ..... t l _ •• I , ,, ...... ,.. .... ~ ; :; .·1;,, 11 

I 

I 



17ll. 

18. 

w. 

11 
2. 

3. 

4. 

5. 

H. 

7. 

s. 

o. 

, 

Bcrnhard K. G. p.!JB 
§ 9 

1500 Grnf I'hilipp (Test.un .) StiftsJlrii scllz 

Archive v, Kons. 8.98/99 3/4 1508 Thcobald Wolffcngcr, dem Stift zu 11 1111<111 
Pfarrcr zu Obern-

" 

A fchive 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Lidderbach 

" - S. 115 4/fI 152'2 Joh. Mm'is, Altarist St. Stift.s priL'){'lIz 
Barthol. zu I-Ianau 11 . 

V. K OlIs. S. GO 10/8 1432 

S. 67 21 /!l 1449 .. " 

" " 
.. .. 
.. .. 

.. " 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

S. n 2/5 1481 

S. 78 4/5 .. 
S. 78 25/7 .. 

S. 7!) 211/ 1 148'2 

S. SO 20/4 .. 
S. SO 5/5 .. 
s. SO 14/ 11 .. 

Ha rtrn . Horich ,A 1 tari st 
St. Milricn zu Hilnau l 
11. , rcrkiiute 8n til e Priisenz. 

Henllo HII»llfrcht v. Bii
dingell u. Frail 

H einri(' h Spedi 1-Hiicki 11 

gen 11. Fmu 
Conrad CUll tzgen u. 

Fmll zu Mi ttelhuchen 
Wilhelm Hcnno u. FrtHl 

zu Mittelbuchen 
Clus Kllossc u. Frail , 

Gela Witwe HClltzgin . 
Reubcr u. Sohn Henne 
zu Mittelhuche ll 

Friedrich VO II Sult z 11 . 

Frail :tu Mitt clbuchcn 
Emmel Clase 11 . Fmu 

zu Hoc lI studt 
Ludwig von Humpen

hei m 11 . Frail 

Peter Ey lbracht zu \\'a
chenbuchell 11 . Frail 

dem I'farrer 11 . den AI
turisten Zlt lIanuu 

der l' rli sl'lIz zu lI a ll <lll 

'. " 
., 

" 
•• " -

- " .. " 

- " " 

- - " 
.. 

" .. 

100 fI Z LI t ,largczyt, Hirlich 
11. (·wig\. (lOO fl ZUIll Bau u. 
s. grolSe go ld. I~ a l skctte zum 
Bestell der Maria-Magdal.
Kirche). 

2 1
/, Gulden, zu scjn~m, seiner 
Sohne unll Vorfahren Gc
dli chtn is. 

vcrzichten ZII dcrcn GUllstcn 
auf Idle Anspriichc UII dCII 
strei tigcn Hottzohntcn in del' 
Pfa!"rei WciBkirchclI . 

Giitcr ill del' LUlIgcllIlippach('l" 
'I'crmillci. 

WiesPlllalld ill dt'l" Dil)p'lclwr 
'I'e rill i lit· i . 

ci liP HCll te 

" " 

" " 

., " 

" " 

.. " 

" " 

lIud ~etz (' 1I Land 

u. \"j'J"pfiinden Bllr~
lohcn in <If'!" lIa 
fWll er Term. 
11. sc tzen Giite,. ;t,U 

Wachcnbuche ll z. 
Pfandf' . 

I 

, 
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Udc. I ' ~ 

Ort def Ur kund e Datuin r Oil WCIII '? \r cm ? W.I S ? 
Nr. 

11 
I , ' - -

148-1' i COllr. COllt'gin 11 . Frail I, dcr 

, -

1 1/ 12 10. Archive v. Kons. S. 83 I' rliscnz '" Hanau I elllc HClltc 
. r~u Mittelbuchcll _, I 

11. S. 83 1/ 12 
" " " 

" \\ Ickcr Henno n. F fa U I .. " " 
.. 

" " I ZII Mittclhuchcn IIIllI sch:1' 1l Land 
12. S. 84 13/ 1 1480 Wilhclms Henne u. F"'fUII , 

" " " .. .. " .. " " JunghclI s Worner u. 
Frau Z lI Mittclhuchcn ZUI1I P£alldc. 

13. 
" " .. S. 87 28/4 1487 Brlidcr Brost H CIl 11 . .. .. .. " " " Contz u. Fraucn ZlI 

Bruchkubcl . 

VJ. 
" " " S. iJO 2G/ ll 1493 Peter Schlosscr 1I. Fmu I .. .. . , .. , .. " 

11 . sl'tzcn ihT I-Iaus 
I-I IIIIUU 

• \J pr Varslad! '" . III '" 11 ;Ola 11 z. I'fu nd . 
15. 

" " " S. 00 iI/ l l '.W5 Clascll 11 en 11. Fral! 11 . .. .. .. .. ., 
" 

11. srt z(,1l Land z. 
Ge.lu , Tocht.d .tEndres I'falldc. 
HCllgill zu Mittclbuch. I 

Ill. Ycr kiiufe nits stln. 
1. I Archive v. KOll s. S. 91 1 14/3 1496 Fischcr Clase n. Fra il n Stift Mar .• Magd. 7.11 11. ei ne jiihrl. Hpntc (Land z. 

o -. " " " 
3. 

" " " 

4. 
" .. " 

S. 9'2 SO/7 

S. 9'2 15/ 11 
" 

" 

S. 9, 23/9 1497 

ZlI Hoestadt 
Schroder Hen ZII Nic

dcrrodenbach 
Kostcr Hennc III \Va

chenbllchen 

Stcwlc l-I cDJle u. Frau 
ZlI Mittelbuchen 

" " .. " 

" " .. " 

dem NiclasSchlosser ZlI 
Widdersdorf Dechan
ten d. S1. H all. lI . d. Cn
nonic. Joh. Wentzchin, 
Prabendar z. Kinzdorf 

Untcrpr.) 

" " 
" (Haus 1I . lI of z. 

N.r. z. PL) 
" " .. (setztz . !,fa nd. 
die Bcsserung der Hofrc ite, 
die er in ne hat u. die dem 
Hitter Joh. \'. Dheni zusteht). 

eine Hellte Z lI Seelmcssen (Lll nd 
ZlIlII Pfunde). 

.. n .p -~-

I 
00 
o 

I 
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5. Archive v . Kons. S. 974f t L50 1 !\logs Hcngin u. Frll1l <l Oin Stift HHnau 

zu M itt e lbuchcn N • 

~ 
• 

6. " .. " S. 97 6/2 " Joh. VOIl Slockhcim 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 . 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

• 

.. 
-.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

• .. 

" " 
S. DV V/8 1503 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" S. 100 17/2 

.. S. 101 IG/3 
" 

" 

" 
S. 10-2 16/5 1505 

" S. 1(>] 10/3 1508 

S. 100 14/2 1500 " 

" 
S. 100 25/6 1510 

" 
S. 106 D/1 1511 

" S. 107 .. 
" S. 108 6/4 15 12 

" S. 108 25/4 1514 

" S. 100 15/5 15 14 

Dicl chins 
Licsch 

• 

li en gen. 
I-foochin u. 

Frill! ZlI I-Ianau 
Hen '·Iommcl von Hruch

kijl.Jcl 11 . Fmu 
Friedrich Cllnc n. Fm u 

'loll Wil1dcckclI 
Ewal t Wirt Zimmer

malln z. Han:m It . Frail 
Heck Contz MUller 'lo ll 

Nicderrodcnbach 
COlltz Ih'ybcr u. ~" ratl 

ZlI M ittclbuchcn 
Har tm<lns Pet or Biiq,;er 

ZII I-I:tnan 11 . F'r;:w 
OJ ey I-I clln u. Frau ZlI 

.M itt clbuchcn 
Heinz B1umo u. Frail , 
Hen Bolandt " " 

zu Kcsselst<tdt 
Joh. Konc u. Fmu 'lo ll 

Hanau 
?ltichcl Ebcrbechcr 11 . 

Frau ZII Mittclbuchcn 
Magdalcnc gcbor. von 

Dorfclden, \VI, wc. dcs 
Phi!. von Biffcnbcrg, 
Ludwig u. Friedri ch, 
ihrc Sijhne 

Veltill Emmcrich tI .Frau 
zu Ober-Usskeim, 

Clas Ernrnerich 11 . Fr:w 
zu Nieder-Usskeim 

" .. .. 
der K i rehc zu I-Ianau 

Stift lIanau 

.. .. 

.. " 

.. " 

" " 

11 " 

dcr Stift,skircho Hanall 

Slift 

" 

" 

" 

" 

• 

Ft. von ngurten. 

FI. CHit (Wiescnland in lIa
Il<Ulf'r Terminci z. prl.lnd) . 

L 'I'urnos jiihrl. Giilt (L Garten 
z. prande). 

1/,. Gulden Giilt (Land z. pr.). 

1 Giiltbricf iibcr 2 Acilt ('1 Korn 
jiihrl. 7.11 Mittclbuchcn. 

1 FI. GllIt .. 

6 Schill ing GUIt .• 

1 FI. Gill!. 

1 " " 
Schilling (Wit . 

11 /'1 FI. Gnl!. ZUIII Kirchcnbau. 

'I, 

'I, 
" " 

" " 

VO I1 Horn·ite zu 
Mittclbuchcn. 

FI. GUlt "on Gii tcrn ztl Ost
hoim. 

FI. Gnlt 11 . 2 IWhller Gnlt 
ZtI Lungcnd ic bl.l cil . 

I 

I 



Nr. Ort d eT Urkunde Da t um I1 Von w e m ? Wem ? Wa s ? 

20. v. Kons. S. 5/5 1515 Schultz Contz tI . Frail def Kirchc • Hallitu 1 FI. GUlt. III 
ZlI Dorncheilll 

2 1. 
" " " 

1 
" 'Mol Hen u. a. zu 

" " " " 
1 

" " chenbuchell 
2'2. 

" " " 
1 

" Heintz van 
bach u. a. zu " " " " '/ , " " 
buchen 

23. 
" " " S. 1 

" Schroder Hen u. FnllI 
" " " " 1 'I, " " zu Hoestadt I 24. S. Ul 7/ 1 151G Cuscn Bechtold u. Frail I " " " " " " " " " zu Wachenhuchen 

00 25. 
" " " 

S. III 21/ 1 " Rysch Hans u. Frail zu 
" " " " 

1 
" " "" Hoestadt 

26. 
" " ., S. 25/ 1 1517 Mogk Contz u. Frail ZII 

" " " " 'I, " " I Niederrodenhach 
27. 

" " " 
S. 9/9 " Kauszenhenoe zu M it- Stilt I 

" " telbucheu 
26. S. 2'2/ 1 1618 Kestcrhenn Fried ... 'I, (Land • Hocn-• III " " " " " " Frau zu Wacheu- stadter 1'erminei 

buchen • Pfandc) . z. 
29. 

" " " 
S. 4/12 " Hermauns Clcsse n. def Kircilf' zu Hanau 1 

" " Frail zu Hocnstlldt 
!lOo 

" " " 
S. 

" Andrcs Mawermallll n. Stilt I 
" " Frau ZlI Hoenstadt 

31. 
" " " 

S. 1520 Zahell Hartmann.u Ki -
" 

1 
" " liansteden u. Frau 

32. 
" " " 

S. Couz Gebauer u. Frau dem Krcmer Hans 15 Tul'llos Gnlt . 
zu Dorncheym chenbaumcister zu 

Hanau 
SS. 

" " " S. 1 I 1526 Elis. Wtwo. des Nicl. dem Stift FI. GUl t. 
Schroder ZlI Hostadt I 

• • . -. . • •• 



• 

0> 
• 

34 . 

35. 

35. 

I. 

2. 

3. 

,j . 

11 
I 

Archive \'. !{OIlS. S. 117 19/2 1527 

" " 

" " 

A.M. 

" 

" 

S. 119 15/12 1528 

S. 1L9 2814 1529 

12/3 1408 
Archive v. Kons. S. 05 

• 

l(irchclI , Hosp. S. 189 19/ 12 1487 

Archive \' . Kons. S. 112 20/ 1 1518 

" " " 
S. 116 I-VG 1524 

H Ull s v . u. dcm 
F rail 

Peter Kroll u. Frail zu 
Hostadt 

Heinz Weiszhcubt 11 . 

Frau zu Altenhass lau 

" " 

" " 

IV. , rerkiiufe Dll die Pfarrel. 
Ritter Rudolf VOII Monf- Peter Heubit, praTTer 

fort Ztl Hanan 

Wortzhenn d. A. 11. F'rnll 
zu Bruchkouel 

Kutherinc, Wwc. des 
Keussen Conz zu 
Nieder. Uss igheim 

Worncrs Hcintz u. '''' rall 
zu LUllgendiebach 

der Pfarrei Hallau 

Joh. GIYPIHlrg, Pfaner 
zu Hanau 

Meiste r Adolf "on 
Stross iJurg, Pfarrer 
zu Hanal! 

r. "erkltufe UIl elnzcllle Altitre oder deren Inhaber. 
a) K a tharin c ll-Friihm c ss c . 

" " 
1 alte Behausung mit 1 Fleckcn 

zu Altenhass lall zur Errich
tung ei ncs Kcllcrhauses, das 
die Verkaufer liu6erhalb des 
Herhstes bcnutzen durfclI . 

di e sogen. H CIIIl CIl Wolffarts 
Hufe, die er 11 . J cckcl Brnllc 
zu Frankfurt VOIl s. Mutter 
Hcylke v. Monffcrt u. ihrer 
Schwester Else , Kl osterjung
(rau , gecrht, 11 . IiU3t s ic durch 
seinen Knccht Pctervon Rode 
dcm Com. Schone, Frfih. 
IlI CSSer zu H anal! , Llbcrt ragen. 

t Jahrcsgult v. l Gulden VOIl 

verschiedenclI GiitC1'1l fur 
10 Guidon, wi l·derk illlflich. 

G Schilling Giilt. 

'I, H G"Lt. 

A.M. 25/7 
Kirchcn, Hospitlllcr 

1437 1 Edelknecht Richwin demFrii hl)rcdigerN i~la s 1 
Schelryss u. Fra Il zu Han:lu u. sc inen 

Symcrn 0 1 als Gil lt , I Sim
merh ufc u. 18 Helier Jahres
gUl t VO Il Wicst'1I am Malic
loch. 

. S. IGS . Erbeu 
, 

I 
00 

'" 
I 



Lld • . 
Nr. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

o rt £l e T U rkund e Datum Von wc m? We m ? I , 

Archive v. Kons. S.65 1/10 1443 Anna VOH Gcmmyn~en , dcm Friii1JlredigcrNi,clas 
Wwe. von I-Iuscnslam ZII HanOI!! 11 . so men 
11. Sijhne Erben 

" " " 
S. ti8 17/3 1<155 Hudolf VOIl Rii ckingcn Niclas VOII Licch, Priih-

11 . Frail mcsse r 

" " " 
S. 98 V/I 1503 Engelharts J ohann u. l-I ey l .Moisch, Altaristcll 

Frau von Bruchkobcl des Katharinenu It .. rs 
zu Hanau 

" " " 
S. 109 /1115 1,1 Joi st (Sohn des) YseTs Heyl Moysch, Kanonik . 

Hen u. Fmu zu Mi ttel- des Kathari nenillta rs 
buchen Zl1 Hanau 

b) Kr e uz-Alt a r (i. d. Mar.-Magd.-StiHskirche). 

Archive v. Kons. S. 1051 W!t 1509 ' Conr. Hawna., PfT. zu Vikar des f(rcllzalt;us, 
Grinda u. Schwestc r Joh. Schmidt von 

Wachenbuchcn 

• c) Phi I i I} P i-J a c ob i . 

Wa s? 

G ii i.PT 
. 

J-Ianaucr Terminci. III 

Wiesf' uland • Dippachcr III 

1'cr rninci. 
1 FI. ( Hi lt (Haus zlIm Jlfande) , 

'/ FI ~ . . GUlL 

ih re Bcsscrun~ an d CIll HallS 
des Krcuzaltars zu I-hlllllU 
UIll !) FI. 

1. j Archive v. KOll s. S. L03 12Btn 150711 Acker Hen u. Frau ZII 'I Philippi - JacoLi - AUnr 11 1 
Kilianstcdcn zu Hallau 

FI. Giill . 

1. Archivo v. KOlls. S. 72 121 /U 

2. 
" " " 

S. 74 25/7 1471 

3. 
" " " 

s. 76 25/8 1477 

d) Mar t in s ·Al t"" (i. d. Burg). 

Heillrich RUlllpenhey- 1 Caplan Wilhcllll in der 
mer Edclknccht zn Burg 
Bergen 11 . Frau 

Emmerich v. Hohen- Joh . Stocker, Al t<trist 
wyssel u. Frau, Hud. u. Kelner Zll Hanau 
Unger u. Frau 

2 Ohm Wcins (Wcin~jirtcn zu 
Bergen u. I-Icllllllcrshci m 
Ztllll Pfand ). 

Land ZIl Wachcnbuchcn. 

Phi!. v. Stockem, s. Frau Joh. Stocker, Kaplan Wiesenland in lianaller Ter-
II_ l1,·"tI,,,· " J(" ... II .. ~ 

• 

I 

I 



I. 

2. 

R. 

4. 

I. I1 

I. 

0 -. 
R. 
'1 . 
G. 

n. 
7. 
8. 
9. 

10. 
It. 

c) Li cb fra,lI c n -A l tar (i. d. Bllrg). 

Archi ve v. Kons. S. 75 6/ 1 1477 Graf Philipp v. !-Iuna u, Joh. Kuppu s, Alb.ll'i st 

" " 
,. S. 87 2(;/3 1487 

" " " 
S. III 7/5 15lG 

" " " 
S. 114 17/ 10 1521 

2[114 1529 

H. 11, 420 1334 
(H. Ill , GIB IB70 

i. Urk. des Hall . Spitals, 1470- 8 1 
A.M. 

" " " " 
1488, 88 

" " " " 
1493- 15 1 

d. J. des Maricllaltars i. d. 

Philipp VOII Stockheim 
u. ~'rau 

Mcrtill s Junghcnnc u. 
~-'ra tl zu Ki liilJl st.edcn 

Bernhard von Hohcn 
u. die 11 . Prascnz
herm der Antonitcr 
Zll Hoechst 

Pfarrkirche zu HUllau 
Altarist Simon Wysse 

zu Hana.u 
Paul Gysel, Altarist des 

Marien-Alta rs 
Hartmann Rorich, AI

tarist des Maricn
altars 

f) Va. l c lltin s -Altar (i. d. BLirg). 

Kilillll Mctzler 11 . Frau 
zu Hostaut 

I-I crm. Ruesclmanll , ill
habcr des Val.-Altars 
im SchloU ZlI Hamtu 

VI. SI.itnlmelster \'on " uuuu. 

Lutzc. 
Hermllnnus dictus HCllc Pflcgcr des Spitals). 
Ludwig (Zcling) von Liech, erw. 1470, 72, 74 

Philipps, 81. 
Bechtold Snylier. 

• 
Konrali (COIIZ) Kesselcr, l'rw. 1493, HG, 15 11. 

, 

eine Rente. 

ei'{le Rente (Land i ll Hllnaucr 
'l'erlllinci zum' Ilfundc). 

18 Schill ing GUIt. 

1/'1 Hllbe Landes ncbst Wein
gartcn 11 . Wicscll in Ross
dorier Gcmarkung, Wiese 
ZlI Bllchen u. ZinsclI ZII 

Rossdorf u. H:III11Il . 
• 

I H Giilt. 

war 147G Schreibcr Gntfen 

15. Jhdt. Nicolaus BalllllgOlrt, • tllldOl!. Urk. 15. Jahrhll lldcrt, MarlHlrg, n irchen, 
" " " " 

III \'0111 

Hosl'., SI. S. 19-1. 

" " " " 
15 14 u. 18 Hen Fid ler. 

" " " " 
1522 Ule Helffrich. 

" " " " 
1529, 3 1 Jost Kuppc (Joist KappclI 1529). 

" " " " 
1534 Melchio r. 

" " " " 
153(; Conrad LCY llw(>llcr. 

" " " " 
1537 Counul Huttcn. 

I 

I 



- 86 

Ubersicbt iiber die Stiftshennstellen uDd ihre 

Di e 13 Stiftsherrn-Stellen 1hr e B e 

im J. 1495 
Nllch der Confirmatio des 

Erzbischofs von 14~)4. 

1 Dekanat 

H Kanonikate: 
nii ml. die Benefiz ien der Altiire 
1) Beate virginis (Mar.-Magd.) 

2) Andree 
" " 

3) Bartholomaei 
" " 

4) Martini (/lurg) 

&) Nicolai (Kinzdorf) 

t.) Kathcrine (J\lar.-i\lagd.) 

6 Vikarien: 
naml. die Bencfizicn del' AWirc: 
7) sancte Crtlci s (Mar.-1IIagd .) 

8) Bea tevirginis inarce (Burg) 
9) Georg ii (Mar.-Magd .) 

10) Dorothee 
" " 11) Elizabeth (Spital) 

12) Der Pfarrkaplan in Kinz
dorf (Vikarie oh ne Altar
pfrfinde) 

Abweichungen bei 
Bern hard p . 33 § 10 
bez\\'. Anmerkullgcn . 

Liebfraucnaltar gegen 
Dorothecnalta r ii her. 
133'J gestiftet 

zu Kinsdolf 

in del' Schlofikirch 

S. Geol'gii 
s. Dorotheen 

sancte Elizabethe 
S. cfucis, dieser wird 

nicht ausgedrUckt in 
der topic, so ich von 
del' maynt.z. confirm . 
gesehen. Erwar abeT 
von dem Altar glei
chcn Namens im 
SchloB untcrschic
den u. stunde in d ie
ser Kirche bei dem 
h. Grabe 

nach meinem Vcrzeichnis 
des Hanauer Klertl s im 

MitteJalter . 

. Nieo laus Schlosser t 1500 

I 

Joh. Beck 1492- D7 

Georg Meyel' pr. 148'J 
'r 1504 

Hermann Krug 1486- ;-

J ohann Wentzchin 
b z w. Johann 
may. t 1510 

Hei lmann J\lOsch 
t 1521 

of 1499 
Klinge, 

r. 14~2. 

Johann Jodoei (Camherg) 
r. 1486, v. 1500 

Simon Wisse 1487- 1508 t 
Conrad Lottcr r. 1486 

Joha.lm Molitor 1'. 1492 
Johann Muris bis 1497 

Pfarrkaplan in Kin zdorf 

Danach ware Bernh. 11 = Coni. 7 
u. " 7 = ,, 8 

a lso del' I~ i ebfrauenaltar im SeWoD 
auf dem h. Kreuz geweiht gewescn. 
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Besetzung in den Ja.hren 1495, 1522 DlHI 15211. N,.. 5. 

setz ull g 

im J. 1522 4/6 
A.M. Archive v. Kons. 

u. s. w. S. 115. 
Vgl. Abhandlung S. 60. 

• 

im J. 1523 23/9 
Bernhard p. 39. 

Vg!. Abhandlung S. GO. 

am 24/9 1523 
Bernhard p . 47/48 § 13. 
Vg!. Abhandlung S. 71. 

Johann Strube, art. may. J ohann St rllbe, ·art.mag. J ohan n Strube, art. mag. 
-r 1525 

Paul us Luerhasz , art. mag. 

Joh. Ditweyn, canon. seit 
15 11 , t Cit. 1533 

Joh . Muri s von :\I illtzenberg 
1504- 1523 

Herm~nn Krugk, senio r CiI· 

nomcorum 
Joh. Glipurg, alto mag., pie. 

banus 

Hei lmallll Selbold, art. may. , 
pr. 2/4 1&2 1 

'1 Paul GyBler de Steinawe, 
art. may. 

J oh. Ditweyn, can. 

Joh. Glippurg, mag. 

lHermann KrugkJ 

Adolf Arhogast , art-may., 
pleh. 

Hei lmalldus Selboit, art . 
mag. 

IJoha nn F .. tbri 1503-1523t] Michael Winbrender 

Hartmann Rori ch vie. 
Girha rdus Bomacker 

.Johllnnes Mull 
Daniel Dreypurg 

Hartmandus Rorich 
Gerhardus More (= Bo· 

maeker) 
JohJtnnes Moll 
Daniel Tripurg 

I 

PauJus Gieser de Steina,we. 

J ohann Dietwin, can. 

[Joh. Gleippurg von Win· 
decken, a rt.. mag.J 

Hermllndus Crugk, can. 

Adolf AriJogasti , art. mag. 

Heilmandus Sel ho It,art.mag. 

lMichael Winbrender.] 

Hartmandus Rorich. 
Gerhardus More. 

Johann Mol. 
Daniel Triepurg. 

lPfarrkaplan in Kinzdorf] [Pfarrkaplan inKinzdorf] [Pfarrkaplan in Kinzdorf.] 

Zeugen: Miehael Weinbrender, Priester von Kebel, der 
1523 Naehfolger des t Joh. Fabri wird, und 

Jobst Volckeymer aeditutls domini laiens. 

NB. Die in [ ] g~setzten Sti~tshe.rrn sind in den betr. Urkunden nicht ge. 
/Jan nt., sondern aus memem Verzelchms des Hanauer Klerus hinzucrganzt. Die 
Magister sind in Cursiv-Schrift gedruckt. 
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