
• 

Job.nn Feige von Lichtenau 
IC."z1er des I .endllJea PhlIlpp - bader der p.dUp .. -Uiilvenltlt Mull .... • , 

Waiter Heinemeyer 

Die Wtssenschqften kii.nnen so wenig untergehen, als die Sonnejemals aus de, 
grojJen Welt ve,schwlnden kann. Ohne sie kann kelne Gesellschrift de, Menschen 
noch Irgendeine Weise des Lebens bestehen. 

(Johann Felge von Llchtenau 1529) 
• • 

I. 
Bin Staatsstreich - unblutig zwar, aber folgenreich - steht am Beginn der 

jilngeren hessischen Geschichte. Im Friibjahr 1514 riB die ehrgeizige und wiI
lensstarke I .andgriifm-Witwe Anna die Herrschaft an sich. I A1Izu friih war ihr 
der Gatte, der tatkriftige, a1s Staatsmann und Milit&r g1eich erfol~iche I11nd
grafWilhelm der Mittlere (11.), durch den Tod entrissen worden. Die Zukunft 
des Herrscherhauses und das Schicksal des kleinen mitteldeutschen Fiirsten
tums, das erst vor einem knappen Jahrzebnt nIIch mehrfachen Teilungen wie
der vereinigt worden war, ruhten auf den zwei Augen eines Knaben, ihres 
zehl\jiihrigen Sobnes Philipp. 3 Resch und entscblossen zugreifend, stiirzte die 
I11ndgriifm die Regenten, mit dem aUmiichtigen I IIndhofmeister Ludwig von 
Boyneburg' an der Spitze, entzog sie zugleich den erbverbriiderten Herzogen 
von Sachsen aus dem Hause Wettin, Vormiindem des unmiindigen Brben, 
den beherrschenden BinfluB auf die Regierung der I IIndgl afschaft. Sie han
delte im Binvemehmen mit den Stiinden; Ritterschaft, Priilaten und Stlidte, 
die nach dem Tode des IIIndgrafen Wilhelm des Mittleren den Regenten zur 
Macht verholfen, sich aber bald von ihnen wieder abgewandt hatten, standen 
der Fiirstinjetzt zur Seite; aber sie hnnten ihre Verbiindete nur zu gut: Der 
leidenschaftlichen Frau ging es zunichst um die eigene Mach!, zugleich war es 
ihr Ziel, die 1 IIndeshoheit weiter auszubauen und dem Sobne die ungeschmii
lerte, festgegrilndete IIIndesherrschaft zu sichem. 

I IIndgriifin Anna konnte sich auf erfahrene, ihr treu ergebene Heifer stiit
zen. Sie hatten sich schon im Dienste ihres Gemabls bewihrt: an ihrer Spitze 
der Brbmarschall Hermann Riedesel zu Bisenbach von der hessischen Ritter
schaft S sowie der Rat und Amtmann zu GieBen Balthaser von Weitolshausen 
gen. Schrautenbach, studierter Jurist biirgerlicher Herkunft. 6 Br vor aIIem hat 
Form und InhaU des neuen Regierungsproglamms entwicteU: 7 Fiinfvon den 
Stiinden verordnete Riite wurden der IIIndgriifm a1s Regentin zur Seite ge-
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stellt, und weiter: ... d.tu.lb." J perso"." .lIlt zug.b." werd." .1" wol guchlckt. 
glallphqftlg. per.o" al. vor .1"." canzler. Der bisherile, dem I andhofmeister 
Ludwis von Boynebors n.hestehende Klnzler worde entJ .. sen und schon im 
Jull 1514 durch Johann FeiJe von Lichtenau I euetzl Kn.pp und klar hit der 
Marborser Professor der Hebriischen und Griechisc1:ten Sprachen, Johannes 
Lonicerus, Schrlutenbachs Bewegrilnde ftlr diese Berufuns in seiner Go
dicbtnisrede aufFeile·1543 darselest:'.Der durch vieles und smiles Anse
hen boi seiner Herrin (der I andgrifin Anna) einfluSreiche Herr Balthaser 
Schrlutenbach rief - weiler die Treue und Lauterkeit des Jobann Feige durch 
viele Beweise erbnnt hltte und eine unleheuere Freundschaft zwischen ib
nen beiden eingetreten war - nach der Entlassunl des Kanzlers Hertinl '• aus 
Fulda den Johannes Feige.vom Bischofvon Wllrzburs zurIlck und machte ihn 
zum 1f~"'" H~~"" dlca.l.ril Has.la., also rum hessischen Kanzler. 

Nur eine ".(nzahl trockener Daten gibt ein im ganzen ziemlich unscharfes 
Bild von Feiges Jugend "nd friiher Berufstitiskeit." Er worde 1482 im nord
hessischen Stidtchen Hessisch-Lichtenau, in dem wit uns zu seinem Gediicht
nil heute eingefunden haben, &Is Sohn des domsen Bilrgers Heinz Fyghe und 
seiner Ehemu Marprethe leboren. Er hit sich IIbrigens selbst nie Feise, son
dem Feygh, Ofter auch Feish von Lichtenau, lateinisch Ficinus oder Fislius, 
geschrieben. Vermutlich bes"chte er die schon 1442 urkundlich beleste La
teirschule seiner Vaterstadt. 12 Er muS eme lUte Schulbildung erhalten hlben, 
denn schon &Is Siebzehl\iihrigen finden wit ihn (1499) &Is Kanzleischreiber im 
Dienste des Abtes von Fulda; er war al"", wilrden wit heute s ... n, Be.mter 
des lebobenen Dienstes geworden. Um sich weiterzubilden, lieB er sich zu 
Michlelis 1501 an der Universiiit Erfurt immatrikulieren. 

Die stiidti'che Universi\it im benachbarten kutm.inzischen Erfurt war im 
spiten Mittelalter und bis zur Griindunl der Universitit Mlrhors eine Art 
hessischer I andesuniversitit. Wie schon im 15. Jahrhundert die meisten hew
schen Abdemiker in Erfurt studiert hltten, so traf auch Feiae dort zsblreiche 
hessische I andsleute ala Kommilitonen an. Mehr noch : Erfurt war in den letz
ten Jabnehnten ein anerbnnter Mittelpunkt humanistischer Studien lewor
den. Die humanistisch gesinnten Professoren und Studenten scbarten sich 
hier um den hochgerllhmten, einfluSreichen Gothaer Stiftshonn Konrad 
Muth gen. Mutianus Rufus aus dem hessi'chen Homberg an der Efze, der 
selbst dem LehrkOrpor der Erfurter Universitit nicht angebOrto. 13 Er war ein 
Bruder des Doktors beider Rechte Jobann Muth, der mit ibm zll"mmen in Er
furl studiert hItte und von 1496 bis zu seinem Tode 1504 dem landg.afen WiI
helm dem MittJeren &Is Kanzler dionte. 14 Eo ist erstallnlich, wie eog die hessi
schen, rumeist aus bilrgerlichen und biuerlichen Schichten der BevOlkerung 
stammenden Ahdemiker zeitlebens miteinlnder und mit wem Fllrstenhaus 
verounden blieben. Ein Beispiel ftlr viele: Nach ihrem Staatastreich plante 
1 andgrifin Anna, ihrem Gem.hlein Grabmal zu setzen. Sie bat den Humani
sten Mutianus Rufus: I.S ••• Ir_II.1 lltu duhalb"" .1" wolgezl.rrs lal.l,,/.sch Epl-

. laphlllm, al. Irwol Ihll"t/"",I, dlchl.", ."tw.derl" M.lre" oderv." .. ", oderaber 
'""."" I" Pro", dl. 11mb d." begleb"us.lel" omher g.machl mllg' werd.", I" 
w.lcher wu ",ch das am .chlcJcerlichsl." lI"d bUI"" rt •• I." btdll"cJc." wlrd'I, 
U""d ",ch al •• 1" gebomer H .... I" d.m gIItwllllg bewel .. " ... 

Feige studiem in Erfurt ROmisches und K.nonisches Recht. Von einem 
AbschluBexamen wissen wit nichts; :mm MaaiBter oder Doktor worde er ent-
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paen frilherer Annahme mit Siehemeit nieht promoviert. Aber sein Studillm 
der Rechte reiehte aus, daB er, der dem niederen K1erus der M'inzer Di6zese 
anaeh6rte, zlIm 6lfentlichen Now Gewalt emanDt wurde. Wie 
viele seiner juristiachen KoUeaen erwub er damit zuaieieh die QlIa1ifikation, 
wenn IUch zlInichst nieht als Rat, so doch als Kanz1eiachreiber in den Dienot 
eines bedeutenderen I "ndeshenn zu treten. "Obriaens hatte aueh Feiaes Giln
ner Schrautenbach naeh seinem Studium der Rechte in Heidelbefl als K1eri: 
ker der WllrzbUfler Di6zese den Rana eines 6lfentliehen Notus kaiserlieher 
Gewalt erworben(I486). 

So kehrte Feise in seine hessiache Heimatzurilek: Seit 1504 bepanet er uns 
als Kanzleiechreiber des Wilhelm des Mittleren und zuaieieh als 
Hofaeriehtsochreiber in·Mubufl.1n den schweren Auseinandenetzunaen um 
die Re,entschaf\ naeh seines Henen Tode (1509) finden wit Feise in der Um
aebung der I.andariifin Anna. Vermutlieh im Jahre 1512 verlieS er aus unbe
bnnten Grilnden den hessiachen Dienot und wurde Sekretir des Biachofs La
renz von WllrzbUfl. Von BalthaS'r Schrautenbach zurileqerufen, leste er am 
3. Jull 1514 sein Amt nieder und war schon drei Taae spiter a1s Kanzler der 

Anna titia· 
32 alt war der bjserliehe Now Johann Feise von Liehtenau, a1s ihn 

seine I "ndesfllrstin zu ihrem Kanzler beateUte. Nieht zuflllia. versteht sieh. 
und ihr fiihrender Rat Balthesar Schrautenbaeh bnnten und 

achitzten ihn und - vor aUem - vc;lbauten ihm. So wurde Feise daa dritte Mit
alied eines einzi,lrtiaen Dreier-KoUepums an del Seite seiner Herrin: Her
m"nn Riedesel, Balthasar Schrautenhach und Johann Foise; der loyale hessi
eche ErbmarschaU, der klu,e Rataeber und nun der junle Klnzler. Ihnen 
kommt daa Verdienst zu, die neuen Grundsitze der inneren und iu8eren Poli
tik Hessens entwiekelt und in der Folaezeit weitaehend vetwirklieht zu ha
ben. 16 Sle haben den Auabau der l.andeshoheit tatkriftia votanaetrieben, die 
eISten Arsltze eines landesherrliehen Frilhabsolutismus geschaWen und so 
die Grundlaae des neuzeitliehen hessiachen Staates aelest; und nieht zuletzt: 
sie haben den Koaben Philipp in ihre aanz auf den Nutzen des patriarchaliach 
geleiteten Staates aeriehteten Gedantenainae einsefilhrt und darin erzoaen. 

Die neue Konzeption traf die hessiachen Stande in ihrem Kern. 
Verlierer war die Ritterschaft. Kein Wunder, daB sieh HaS aeaen 
die einfluBreiehen Berater der l.andpifin Anna und dann des l.andarafen Phi
lipp, den Kaiser Meximilian I. a1s dreizehneinhalbjihrigen Knaben im Mirz 
1518 rur aroSjihrig erklirte, sammelte: Anzeiehen lieaen vor, daB Angeh6riae 
der hessiachen Ritterschaft mit dem aufstind;s~hen Reiehsritter Franz von 
Sickingen konspirierten, ja dem Rat Balthaser Schrautenbach 
nach dem Leben trachteten. lm 1518 sehrieb daher Philipp der hessi-
achen Ritterschaft : 17 Um langt gleublich an, wie daz ir oder aberein gro .. e anzal 
lIOm adel und alldem umem nl.tigen dlllem ullder euch nuamengelrelell, eillen 
compac/ gemachl und rifgesipl haben sollel, auch umem rat rind dlller 
Btzllazam Sraulenbachen ... vor umer I./rauell muller Anna) und 
umem augell und angeslchl rif smcken ZII hauell, welcM um dan ... gar hochlich 
b~mdel. Dan wlr aus alien selnen ralslegell, florin wlr alzeil mllgewesl, nle ver
mer/ct haben, das er le zu krlge oder oneinigkeil, sunder alwege rifslreulicMI, als er 

nach selllem beslen veTSland In umem sachen geralen hab. Der 
die hessischen Ritter, von ihrem Anachiaa aeaen Schrauten, 
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bach abzusehen. Der Kanzler Feige win! darin nicht erwiihnt. Aber er war es, 
der ftir seinen Henn und ftir Schrautenbach eigenhindig diesen BriefverfaBte. 
Aus derselben Zeit is! ein sehr langes und sehr kritisches Gedicht aufRiedesel 
und Schrautenbach Oberliefert, das im Umbeis der hessischen Stinde ent
standen ist. 11 Auch darin findet,sich kein Wort gegen Feige als den dritten im 
Bunde. Wir werden nicht fehJgehen, wenn wir annehmen, daB sehon damals 
seine spliter von Freunden und Gegnem gerOhmte liebenswOrdige und ge
wandte Umgangsweise ausgleichend wirkte und bekannt war. Kein Zweifel 
aber, daB er die polWschen Gedankenginge seines viterlichen Freundes 
Schrautenbach yoU teilte. 

Ala ein Phlinomen djeser Zeit darf es gelten, daB sich der ftir groSjlihrig er
klirte I andgrafPhilipp auch mit sehneU wachsender Selbnlndigkeit von kei
nem der alten Ratgeber des Vaters und der Mutter trennte. Sein Vertrauen zu 
den Miinnem, die in den normischen Jahren der Regentschaft seine Lehrmei
ster gewesen waren, blieb unerschOttert. Sie ihrerseita !raten ganz bewuSt bin: 
ter ihrem sehwungvoUen, ideenreichen JUDgen Henn zurOck, ihm treu erge
ben bis zu ihrem Tode, erfilllt vom Ethos des neuzeitlichen 

lm Juli 1514 hatte Johann Feige das Amt des hessischen Kanzlers Obemom
men, und schon im November begleitete er die I andgrlifin Anna auf ihrer Rei
se an den b;serlichen Hofnach Innsbruck; im MIrz 1515 reiste er emeut zum 
Kaiser. Resch erwarb er sich Vellrauen und Anerkennung seiner Verhand
lungspartner. So verlieh ihm Kaiser Manmilian I. 1517 einen - noch heute er
haltenen - Wappenbrief, Obrigens nicht ein Adelsdiplom, wie gelegentlich zu 
lesen ist. 19 Ocr JUDge I andgraf gab Peige 1519 eine neue Besta1lung aIs Kanz
ler,2<I Dahm ihn ftir den PaU der Entbindung vom Kanzleramt "rum Rat und 

. Diener von Haus aus' auf Lebenszeit an und sicherte ihm bis zum Tode die 
Zahlung von 50 Goldgulden zu. Ocr Kwfllrst von Trier emannte Peige 1525 
zum .Rat von Haus aus· mit einemjlihrlichen Hofgeld von 50 Goldgulden und 
einem Hofkleid, vermutlich um seine diplomat;schen Verdienste wiihrend der 
Sickingisehen Fehde zu belohnen. 21 Bleibt zu seinen persllnJichen Verhiltnis
sen noch nacbzutragen, daB er 1518 die Tochter des Korbacher BOrgers Dith
mar Sandmann, der Obrigens 1467 in Erfurt immatrikuliert worden war, heira
tete. Er blieb ihr ein ftirsorglicher Ehemann, auch als sie jahrelang bis zu ihrem 
1528 erfolgten Tode dabinsiecbte. Erst 1537 beiratete er in zweiter Ebe Kathari
na NuBpicker, die jUnpte Tocbter des bessiseben X.mmermeisters Jorg NuB
picker; sie bat ihren Gatten urn fast ein halbes Jahrbundert Oberlebt. 

Ea ist ))f!bnnt, daB sicb der zW'nzigjibrige I andgraf Philipp im Sommer 
1524, zunicbst nur filr seine Person, der Lebre Martin Luthers ansehloS. Wir 
wissen aber beute, daB Luthers Lebre scbon im Frilbjahr 1521, aIs Philipp und 
sein Xanzler Feige auf dem Reicbstag zu Worms weilten, wo Luther sicb vor 
Kaiser und Reicb verantworten muSte, am Hofe zu Kassel - in den Kreisen 
der Kanzleiscbreiber - gefaBt batte. 22 Ea gibt Obrigens einen Brief 
Jobann Feiges an Martin Luther aus dem Prilbjahr 1521: 2J In bilflicb-kOblem 
Ton dank! er dem Reform.tnrftireine Obersendte Scbrift; gewi'se persllnJicbe 
'BeziebuDgen seit ihrer gemeinsamen Erfurter Studi~nzeit also fort, 
aber mehr wissen wir nicbt. Soviel is! sicher: Die Lehre Luthers bat das Ver
trauensverbliltnis zwiseben Philipp und seinen Ratgebem nicbt getrObt. ,. In 
altgliiubigen Kreisen vermutete man sogar, der JUDge FOrst sei von seiner Um
gebung zum AnschJuS an Luther veranlaSt worden. Immerbin: In derselben 
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Zeit, a1s Philipp sich Luther anschioB, verfaBte Feige eigenhindig die neue 
l.andesordnung. 2S Sie wiederholt den seit fast 100 Jahren, seit l.andgraf Lud
wig I., erhobenen Anspruch der Obrigteit, d.as sittliche Verhalten der Unterts
nen zu leiten und zu besufsichtigen; und in dieses aroSe Erziehllngswerk des 
TerritorialBtaates sind nun zum ersten Male, ganz in Luthers Sinne, auch die 
pfarrer einbezogen: Der I .andesherr weist der Kirche ihre Aufgabe im Rah- , 
men des christlichen Staates zu und schickt sich an, sie zu regieren. 

Nicht nur der I .andgrafund seine Heifer, sondem die Muse der hessischen 
Bev6lkerung hatte sich lingst ftlr Martin Luthers Lehre entschieden. E. F. G. 
sollllnser papst und Kayser seln, schrieben schon 1523 die Bauem des nordhes
sischen Dorfes Balhom qUt der Bitte an ihren I .andeshenn, ihnen einen pfar
rer zu senden, der Gottes Wort verstiinde 26• Aber erst als der Reichstag von 
Speyer 1526 die reichsrechtlichen Voraussetzungen geschaITen hatte, ent
schioB sich der I andgraf, die Reformation in seinem planmiiBig und 
voUstindig durchzufllhren. Schon fii:r ,Ende Oktober 1526 lud er Stinde und 
Geistliche nach Homberg an der Efze eiD, um mit ihnen seine kirchenpoliti
schen Absichten zu diskutieren"'. 

Die Homberger Synode gehOrt zu den denkwiirdigen Ereignissen der hessi
schen Geschichte. Und aufihr trat der Kanzler Jobann Feige a1s Vel beter sei
nes H~IIn, des l.andgrafen, zum eraten Male in d.as Rampenlicht der Off ent
Iichkeit, zeigte er sich sogleich a1s eindrucksvoller Redner und Meister der 
Disputation. In Philipps Namen erliffnete er am 21. Oktober 1526 in der Stadt
kirche zu Homberg die Synode. Er verlas eine Denkschrift des I .andgrafen. Ihr 
Text ist Dicht emalten, aber ihr Inhalt sehr genau von dem zeitgenlissischen 

Chronisten Wigand Lauze iiberliefert. 2I Wirwiasen zwar Dicht, ob 
Feige sie auch verfaBt bat, doch ist es anzunehmen. Sie besticht durch den 10-
gischen Aufbau und durch die K1arheit der Gedankenftlhrung. Im ersten Teil 
wird dargelegt, wasfiir e;n mergllcher rwlspa/t sonderllch In TeIIlscher nation van 
wegen der Chrlstllchen Religion und Lere allenlhalben enwanden undfurhanden 
were. Im zweiten wild die inzwischen eingetretene Rechtslage geschildert : Im 
Speyerer Reichstagsabschied haben unIingst Kurfilnten und Ftlrsten verein
bart, das es eln lede Oberlgkeylin Religion und Glaubens 3achen bls aqff eln G ... 
neral Conclllum oder Nal/onalvenamelung bel den [Tfln also bUlellen IInd veror
derren solle, wle eln lelzllcher solchu gegen Gall und dem keyservertrawele zu ver
anlWorterr. Um den Gottesdienst in den Kirchen des Ftlrstentums und der da
zu gehorenden Grafschaften aufs beBte anzurichten und sich unterrichten zu 
lanen, babe der I .andgraf alle Geistlichen zusammengerufen. Im dritten Teil 
wurde ausgeftlbrt: Der I andgraf babe den ehrwiirdigen und hochgelebrten 
Franz lambert von Avignon aus Frantreich veranlaBt, ell/che puncl und Seize 
zu ~rzelchnen. Das solle nun jeder on schmeh, IUlerllng und b;/Ierkeyl, m;1 
/reUntllchen und Chrlstlichen buchelden worten velbeten, und daftlr solle er 
/Tfl/, slcher geleyde zu und abe baben. Nachdem der Kanzler geendet balte, ver
Ias Franz lambert seine Poslllonu. In der Dismssion am folgenden Tage ant
wortete der Marhurger Franzisbnerguardian Nikolaus Ferhervon Herborn, 29 

aber Dicht zu den theologiscl:len, sondem nur zu den Fragen des Rechtes. Er 
bestritt dem I andgrafen das Recht, die Synode' zu berufen oder Fragen in Sa
then des Glaubens zu beschlieBen, sondem das alles gehiJrte Bapstllcher Hey
IIgkell, Blschoffen und der Chrlstllchen kirchen zu. Ibm antwortete der "anzler 
im Namen des I .andgrafen. Zunlichst widerlegte er mit Zitaten .IUS dem KIno-
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niscben Recht und aua Isidor von SevilJa die Anai.cbt, der T andllafbabe diese 
Versommlnnl nicht einberufen dllrfen. D'nn fIlhrte er die 
briuche im einzelnen auf. Nocbmals unterstrich er Philipps von den 
Geistlieben den rechten Gotteadienst zu lemen. Er .eb108 mit der Bitte, wer es 
tOnne, sone auo der Bibel LaJpberts P(JT(Jd(fJUJ wideriegen. D~nn u/n gnad~ we
re gar n/chl b~dochl. In~n _tu aoifzu/~~n od~r abzoiford~m. Wtu s/~ n/chl mlt gu
lem g~/.Js~n Ihlln konl~n. Als nun Nitolauo Ferber emeut dem T andgrafen d,u 
Recht bestritt, die Synode einmberufen, und weitere oachlicbe Vorwllrfe er
hob, sprach der T andgraf selbst - ruhig, beherrscht und ganz in Peiges Sinne. 

Nun, die Homberger Synode hat niebt zum Zielgefilhrt, denn die von ei
nem AusschuS unter Vorsitz lamberts redigierte ,.Reformatio Eccleaiamm 
H .... i.e· is! auf den Rat Luthers, der sie a1s einen Haoif~n Gu~tz~ abtat, nicht 
verwirt1icht worden. 30 Und dennoch wurde jetzt eine Verinderun, der tirch
lichen Verhliltn; .. e Heaoens eingeleitet, wie aie tiefgehender nicht gedar,ht • 
werden hnn. Ersunnlich iBt, mit welcher Klarbeit der Iandgraf voraussah, 
daB diose innenpoliti'ebe Revolution Heasen auch in die graBe Politit hinein
ziehen wilrde : Und er mUte sich den neuen Aufgaben, lrat mit dem ibm erb
verbllndeten Xurfilrsten Joh'nn von Saebsen auo der err.estjn;vben Linie an 
die Spitze der reformatoriBch gesinnten Fiiraten und Stidte, um gemeinsem, 
wenn nOtig, den Glauben mit dem Schwerte zu verteidigen. Aber obwohJ noch 
immer der ganze Frilhlingssturm der Reformation durch die deutB.chen T .ande 
wehte, beobachtete Philipp mit wachonder Sorge, d.8 doa",.ti·che Lehr
streitigteiten die Theologen und Stlnde des Reiches zu tron
nen bf>gannen. So untewahm er im Ottober 1529 das graBartige Wagnis, die 
ftlhrenden sicbaiBchen, oberdeutB.chen und vhweizeriBchen Theologen im 
peoonlichen Geaprich auf seinem SchJo8 in Marburg zu einem Verstlndnis 
in der streitigen Abendmabla& age zu bewegen. Schon daB sie aUe hmen, mit 
Luther und Zwingli an der Spitze, war ein ein hoffnungsvones Zeichen. 

Wieder bediente sich Philipp der diplomati'cben Geschictlichteit seines 
Xanzlers." Am Morgen des 2. Ottober be&ril8te Feige im Namen seines 
Henn die Gesprichateilnehmer auf dem Marburger SchJo8. Nach Wigand 
Lauzes Bericht wios er auf die vielen bin, die aber den /al4ff d~,.~/
b/g~n re/n~n Lehre w~d~r h."~n H~mmen noch verh/ntem konnen, wie aber nun 
unter etlichen Theologen und Predigem der g~/.JI d~r %IOIltrachl aufgetommen 
sei. Jetzt tommo os darauf an, aUe Mittel und We,e zu suchen, dUTCh w~/ch~~,. 
nant~r bu~rllch~r Ilnd Hoch"achl~/llgu Zw/.Jpall ~/I~"d.r al4ff gehaben Ilnd sl~ 
wlderumb zu bul~"dlg~r einlgalt g~brochl ""'rd~n. Auo dieaem Grunde blitten 
der I .andglafund die Oberhonen derTheologen diese Zusemmentunft bewil
lig!. D'nn hm Foige auf die .Geschiftsordnung· zu sprechen. Der T andgraf 
wone zwar teine Vorvhriften maeben, aber ma'; babe doch bei fi1Iheren 
Christllch~n g~spr«hen und Ilnl~"~dllng~n lobend beobachten tOnnen, dtu .0 

offt ge/~rt~ I~I~ ZllSam~n kam~n. w~/ch~ ZllVor allch ~twtu ruh~ Ilnd hart~ wld~r 
elnand~r guchri~b~n. all~n grim Ilnd bitteralt h~ltenfall~n lo .. en Ilnd damil alle 
zuhorer ~ig~"'lIch v~m~m~n ko"ten, dtu si~ m~hr die wahrh~1t Ilnd Chrlstlich~ lie-

, be guuchl. d~nn mlt Hitzig~n Ilnd guchwind~n wort~n Ire m~inllngen zu v~rteld;
g~n ... Mabnend rief er vhlie8lich den Gesprichateilnehmem zu: Nil w~r~ 
ab~r dlue Ilnl~rredllng all~ln ~;n;gail Ilnd v~rg/~ichllng zumach~n. nichl %IOIei
spall ZIl m~hrenfurg~nomm~n. Mitt gnuig~r b~~rung. si~ wolt~n diuu allu Im 
bulen ve,,'~h~n Ilnd al4ffnehm~n. 
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Trotz alIem Bemllhen ist das MubllIller Re1igionsgesprich g~heitert, ge
scheitert vor alIem an der unnachgiebigen Haltung Martin Luthers. Ulrich 
Zwingli hat einen tiefen Eindruck aufI .andgrafPhilipp und seine Berater bin
terla.sen. Auch wenn die Theologen sich nicht zu einigen vermochten, so han
delte Philipp tiInftig planmiJIig und entschlossen als protenantischer Unions
politiker. Wie Zwingli war er Ilbeneugl, daB nur ein groller europiischer ' 
Staatenbund die neue Lehre und ihre Bekenner vor dem Zugriff des unnach
giebigen, altgllubigen Kaisers Kar\ und seiner Stinde auf die Dauer schiitzen 
werde. 

In alien nun folgenden Verbandlllngen- milndlichen wie schriftlichen -
stand ibm der Kanzler Feige unverdrossen und sachkundig zur Seite. Er hatte 
Bich den Ruf eineB geschickten, geduldigen und redlichen Verhandlungsparl
ners erworben. Seine Taktik war otren und gerade. Dadurch unterschied er 
sich bewu8t von nicht wenigen seine~"KoUegen·. Einzigartiges Zeugnis ist die 
pers6n1iche Bemerkung Ilber seine Verbandlungstaktik und die des Leonhard 
Eck, des zielbewu8ten und verschlsgenen Xanzlers der HerzOge von Bay
em: 32 Eck hat UIIS .0 mancherlei!urgehalten, das wlr un. nlcht dru. rich,.n kon
non od., mogon, und ve,.ucht alle tag e/Was nelles und .agt dann, wlr glauben Ime 
nicht. Nu konnen wlr Ime nlcht ande,. thun, .onde",.agen, wlr selen ab e. war ist 
drlfelllg gestellt und ve,.tetn die hendel nicht und wolten ge", clar milja und nein 
mlllme und alien men.chen handeln, .0 .pricht er auch, wlr ve,.tetn die hande
lung nicht, man mu. zu zeilen ve,.tellen etcetera und us wel •• chwarz machen. Eck 
nannte seine standl3aften GespriChspkl tner aus Hessen das unredllch teufli.ch 
Yolk. 

In demselben Jabre 1529, in dem auf dem Reichstsg zu Speyer dje evangeli
schen Stinde KOnig Ferdinand ihre Protest.ationsschrift Ilbcneichten und 
hndgraf Phllipp das Muburger Religionsgesprlich veranstaltete, war schon 
inl Mai Feiges vliterlicher Freund und Giinner, der Rat und Amtmann zu Gie
lien Baltha.ar von Weitolshausen gen. Schrautenbach, gestorben. Eo Iieg! 08-

he, einen vergleichenden Blick auf diese um den Ausbau der kleinen I Jlnd
grafschaft zu einem neuzeitlichen Staatswesen hoch verdienten Mlinner zu 
werfen. Beide waren in ihrem Wesen nahe verwandt und doch grundverschie
den: hervorragende Juristen, fromm im Sinne desjungen evangelischen Glau
bens, dabei tolerant und von den Bildungsidealen des Humanismus erfilllt, 
aber: der liItere Schrautenbach ein zieistrebiger, kraftvoUer und selbstbewuB
ler Staatsmann gro8en Formates, derjiingere Feige ein weitsichtiger Politiker, 
weltgewandter Diplomat und unentbehrlicher Fiihruqgsgehilfe, der sich ne
ben seinem .dynamischen" H~iID jedoch nicht zum selbstindigen Staats
mann zu entfalten vermochte. 

KIinftig stand nun der Xanzler nach Dienstalter, Erfahrung und Bildung an 
der Spitze der landgrillichen Berater. Bis kurz vor seinem Tode war er an alien 
wesentlichen politischen Untemehmllngen seines Henn unmittelbar betei
Jigt. Unllbersehbar ist die FiiUe der Schriftstiicke, die der unermildlich f1eiBige 
Kanzler toit seiner reschen, eleganten und sympathischen Oelehrienschrift 
niederschrieb. Unilbersehbar sind die Sitzun~en, • Tsgungen", Konferenzen, 
Reichstsge, auf denen er seinem Henn zur Seite stand oder ihn vertrat, auch 
kllrperlichjahrzehntelang ilber die MaSen beansprucht. Dabei war sich Feige 
semer Orenzen durchaus bewu8t. EindrucksvoU etwa, wie er sich dsgegen 
wehrie, I Jlndgraf Philipp auf dem - wie er richtig voraus.<ah, hoch bedeutsa-
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men - Reichstag in Augusburg 1530 zu vert re ten : 33 ..• Zum andem so sey e, de, 
Can tz /er der sachen dos wort gOI S belangend, nit gnugsam bericht, hob damil we
nig umbgangen, salt er don uf/ eines andern glauben bawen und dense/ben/uT be
wer! ha/ten und dadurch dergemeynen Christenheit villeicht ordenung he/ffen ma
chen, Se}' ime zum hochsten beschwerlich ... So hotTt und vertraut er zu Gatt, sei
ne! g. we,den du,eh gOllieh hi/fJund bewegung sieh entsehliessen, so /ehen ,eiehs
tag in eigener person zu besuchen und dieehrgolS, dweil an seiner person diser zeit 
sovil ge/egen ist, zu[urderstjrid und einigkeit zu pj7antzen keinwegs verhalten, un
angeseen alle zeitliche heimliche oder o/fenrliche widderwertigkeit . Und der 
Landgraf fUgte sicb : Mit dem Kanzler zusammen 109 er auf den Reichstag 
nach Augsburg, der durcb das Augsburger Bekenntnis eine europaische Di
mension erhalten sollte. 

Unmoglich ware es, Feiges rastlose Tatigkeit, seine Verdienste urn die hes
sische lnnen- und Aul.lenpolitik hier im einzelnen vorzuflihren. Ein EreigIlis 
aber soll doch noch kurz beleuchtet werden, da es weiteren Aufscblul.l Uber 
seine Personlichkeit geben konnte. Es war Philipps Doppelehe : Sein mensch
licher SUndenfall erschUnerte die mora1ische und politische Autoritiit des an 
der Spitze der protestantischen Stande und ihres Schmalkaldiscben Bundes 
stehenden FUrsten. Johann Feige war an dem im Herbst 1539 auftauchenden 
Plan e iner Nebenebe des Landgrafen mit dem siichsischen Hoffriiulein Marga
retbe von der Saale nicht beteiligt. J4 Er gehorte nicbt zum Kreis jener hessi
scben Theologen und Hofbeamten, die von Pbilipps Vorhaben wul.lten, stand 
dem Landgrafen mithin personlich nicht so nahe wie diese. Als Philipp Mitte 
Januar 1540 seinen vornehmsten Raten und Theologen erofTnele, er gedenke 
bald eine zwei te Gemahlin zu nebmen, war der Kanzler Feige anfangs unwil
lig, denn er Ubersah, von etwaigen religiosen Bedenken abgesehen, klar die po
litische Gerahrlichkeit dieses Sch rines. Dann aber fUgte er sich. So nahm er als 
Gast und Zeuge an der Trauung des Landgrafen Philipp mit Margarethe von 
der Saale im Schlol.l zu Rotenburg an der Fulda teil. FUr seine Entscheidung 
konnte sich Feige auf den sog. Winenberger Ratschlag der Tbeologen Luther, 
Melanchthon, Bucer und mehrerer hessischer Theologen berufen. Als mH 
dem Bekanntwerden der Doppelebe ein Entriistungsslurm bei Protestanten 
und Katholiken losbrach und die Gefahr heraufzog, dal.l der Landgraf durch 
ein Einschreiten des Kaisers sein Land verlieren wlirde, da stand Feige mit sei
ner diplomatischen Gewandtheit und Erfahrung treu zu seinem Herrn . 

Als Bigamist dem kaiserlichen Halsgericht verfallen, von den Reformato ren 
allein gelassen und von seinen VerbUndeten gemieden, naherte sich Philipp 
dem Kaiser. Er arcangierte sich mit Karl V. im Regensburger Vertrag vom 
13. Juni 1541, in dem er zwar seine Schmalkaldiscben Bundesgenossen nicht 
preisgab, aber dennoch ei nen hohen politischen Preis zahlte. In allen diesen 
Verhandlungen, besonders mit dem kaiserlichen Minister Nikalaus van 
Granvella, stand Feige an Philipps Seite. 

11. 
Noch einen - hier dUrfen wir sagen : personlichen Erfolg erzielte der Kanz

ler Feige in Regensburg : Am 16. Juli 1541 bestatigte endlich Kaiser Karl V. die 
1527 in Marburg gegrUndete Universitat und verlieh ihr damit aUejene Rechte, 
uber die die altehrwtirdigen mittelalterlichen Universitaten verftigten, iosbe
sondere die Anerkennung ibrer akademischen Grade. Wir betreten damit ein 
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Gebiet, auf dem sich Feige ganz personliche, bleibende Verdienste erworben 
hat, auch hier anfangs gemeinsam mit seinem Freunde Balthasar Schrauten
bach . Das haben schon die Zeitjlenossen voll gewtirdig!. So schrieb der hessi
sche Chronist Wigand Lauze : 3 Dorumb were es gantz unbillich, hierbei der Je
nigen nicht aueh zu Iren ewigen und wol verdienten ehren zu gedencken, so dieses 
werck (die Universitatsgrtindung) trewlich und mit allem ernst haben Jordern 
he/ffen, under we/chen don/asl die/urnemesten seind gewest Johan Fyegh von der 
Leichtenaw, Can tzlerzu Hessen, und Ba/lhasar von Wilolshausen genont Schrau
renbach. Denn weil diese erbare und Hochgelerte Mennereigenflich erkanten. Dos 
die eingerissene Supersliliones und ander Irsale doher gemeineglich !ren an/ong 
gehabt, Das die Studia geJallen, alle lobliche kunste und Sprachen unbekant wa
fen, haben sie des Sathans list und prackticken den weg be; zeiten zu versperren be; 
Hochgedochtem Irem LandsJursten trewlich angehalten, Diese Se/wel auifzlI
rich ten. 

Wir erinnern uns: Die Re/armaria Ecclesiarum Hassiae der Homberger 
Synode vom Oktober 1526 ist auf Amaten Luthers nicht eingefUhrt word en, al
lerdings mit der wesentlichen Ausnahme der UniversitatsgrUndung in Mar
burg, der Einrichtung des Stipendiatenwesens der Marburger Studenten und 
der allgemeinen Erneuerung des Schulwesens.36. Der Plan, in Marburg eine 
eigene hessische Landesuniversitat zu griinden, erweckte das lebhafte Interes
se der Willenberger Reformatoren . Bei Schrautenbach interve nierten sie aus 
der Sorge, der evangelische Theologe Franz Lambert von Avignon, einst stid
franzosischer Franziskanermonch undjelZt im Dienste des Landgrafen, konn
te auf die Universitatsgrtindung EinIluB gewinnen: 37 Franz Lambert habe of
fentiich Vortrage gegen die Studien gehalten, "welche man mit dem keines
wegs sinnlosen ahen Namen die humanen und die freien zu nennen pOegt". In 
Wahrhei t hatte sich Lambert wohl nur.gegen die tibertriebene Beschaftigu ng 
mit den artes liberales und gegen die Uberschatzung der humana eruditio ge
wand!. Unbedenklich mischten sich die Wittenberger in die Berufung der 
ktinftigen Professoren ein, erhoben sie den Vorwurf: "Sie sagen, daB auf Rat 
d ieses Mann es (d. i. Lamberts) Leute, die nichts taugen, ununterrichtet und 
ohne FleiB sind, mit dem Gehalt des Ftirsten angestellt werden." Sie selbst 
schl ugen drei zugleich fromme und gelehrte Manner vor: den "klassischen" 
Humanisten Hermann Buschius und zwei Gelehrte hessischer Herkunft -was 
ausdrticklich betont wird - und ebemalige Studienfreunde l ohann Feiges aus 
Erfurt : den bertihmten neulateinischen Dichter Eobanus Hessus" aus Bok
~endorfbei KJoster Haina und den forschenden Mediziner Eu ricius Cordus 39, 

unerschopflicher Epigrammatiker aus Simtshausen bei Frankenberg. Der 
Landgraf wie seine Berater Schrautenbach und Feige stimmten diesen Vor
schlagen zu. Aufgabe der neuen Universi ta t sollte es vornehmlich sein, Beam
te und PfaITer fUr den Dienst des Landes auszubilden, und zwar sowohl aufder 
Grundlage des rechten evangeliscben Glaubens als auch im Geiste des wahren 
Humanismus. Durch die Berufung hervorragender Gelehrter sollte s ie gleich
berechtigt in den Kreis der alten Universitaten eintreten. Die Willenberger 
Vorschlage haben ihren Niederschlag in der ersten "Universitatsordnung" ge
funden. Die hier fUr eine Berufung genannten Gelehrten standen zumeist den 
Wittenberger Reformato ren nabe, andere gehorten zu Feiges Erfurter Freun
deskreis, doch nicht alle waren entschiedene Anhiinger der Willenberger. 
Denn Schrautenbach und Feige waren wie Philipp tolerante Humanisten. Sie 

33 



unterschrieben die Berufungsschreiben und fUhrten die Berufungsverhand
lungen gemeinsam. 

So trug denn der erste Rektor Johann Eisermann gen. Ferrarius - kein 
Theologe, sondern ein Jurist und ein Hesse dazu - am 30. Mai 1527 die ersten 
'akademischen Biirger in die Matrikel ein, indem er einleitend bemerkte: '" 
Der Landgrafverfolge mit der Universitiitsgriindung den Zweck, die durch die 
"Sophisten" (d. h . die Gegner des Humanismus) und die schwierigen Zeitliiuf
te bedrohten artes liberales zu erneuern. Am 1. Juli eroffnete der Kanzler Jo
hann Feige von Lichtenau feierlicb die neue Universitiit. Obwohl eine form
liche Ernennung Feiges zum Kanzler der Universitiit Marburg bisber nicbt er
mittelt wurde, gait er in seiner Zeit und gilt er noch beute zu Recht als ihr erster 
Kanzler. Es ist denkbar, daB ihm, der in der Folgezeit die Geschicke der Uni
versitiit am landgriil1ichen Hofe verantwortlich gestaltete und hiiufig person
lich in das Marburger Universitiitsleben eingriff, der Titel des Universitiits
kanzlers wie selbstverstiindlich zuteil wurde. Zweck und Geist der Universitiit 
legte Feige noch einmal ausfUbrlicb im groBen Freiheitsbrief des Landgrafen 
Pbilipp vom 31. August 1529, den er selbst konzipiert bat, ausfUhrlich dar.41 

Ein gliinzendes Bild bot die neue Universitiit trotz aller Bemiihungen des 
Landgrafen und seines Kanzlers in den ersten lahren nicb!. 42 Ihr fehlte die Be
stiitigung durch den Kaiser mit der Folge, daB die von ihr verliehenen akade
rnischen Grade anderwiirts nicht anerkannt wurden. Ihre finanziellen Mittel 
waren koapp. Die Einkiinfte aus den siikularisierten KJostem gingen langsam 
und oft verspiitet ein. Feige selbst bemiibte si ch urn ausreichende Gebiilter fUr 
die Professoren und urn die Sicherung ihres Lebensabends. Hinzu kamen Epi
demien : im Herbst 1529 der englische SchweiB und dann die Pest, die im Som
mer 1530 zur Verlegung nach Frankenberg notigte. Aucb gab es Widerstiinde 
einfluBreicber Kreise, die ihr Fortbestehen ernsthaft gefabrdeten. Am Hofe 
und in der hessischen Ritterscbaft breitete sicb eine wachsende Bildungsfeind
lichkeit aus. 1532 schrieb der Sekretiir WolfVogelmann aus Kassel an den auf 
dern Regensburger Reicbstag weilenden Kanzler : 43 Daneben vermerke ich, das 
etlich anderam ho/bel m.g.! und hern understeen sol/en, ewers abwesens die uni
versiter abzupringen und an ein spiral zu bewenden. DaTum ewer zukun/t nit wenig 
von noten sein wollt. Es gab also Pliine, die Universitiit aufzuheben und ibre 
Giiter den in der Bildung begriffenen Landeshospitiilern zuzuschlagen. Am 
folgenden Tag scbrieb Feige eigenhiindig an den Landgrafen,44 voll Unmut 
iiber seinen Streit mit dem alten Erfurter Studienfreund und Professor Eurici
us Cordus, von dern die Riickgabe des als Dienstwohnung iiberlassenen Hau
ses am Labntor fUr die Zwecke des Piidagogiums verlangt, ab er entschieden 
abgelebnt wurde, und voll Mitleid mit den Studenten : Es gebe iD Marburg 
wohlfeile Hiiuser genug. Und er zabbel, wie er wolle, sol man dem pedagogio 
hel//en. so mus man dos haus zu der probstey haben oder ein neues bauen, dos 
noch ungelegener ;S1. Don dos die knaben winterzeit us dem predigerclosler (Do
miDikanerkloster iiber der Lahnbriicke) alweg bei tag und nacht in das obser
vantencloster{Franziskanerkloster in der BarftiBerstraBe) .. . zu (Isch geen, er/fi
fen und na.P werden sol/en, w;rder nymandls loben konnen. 

Zu den iiuBereD Gefahren kam, daB die Universitiit damals eine schwere in
Dere Krise durcblebte. So sab sich Feige im Friihjabr 1532 genotigt, in Marburg 
den Rektor und drei namhafte Professoren aus drei Fakultiiten zu befrageD; 
sein eigenhiindiges Protokoll ist noch erhalteD:" Die baulichen Zustiinde lie-

34 



Ben zu wunschen ubrig; die Gehiilter reichlen nichl aus; die Zahl der Dozen
len war zu gering. Schlimm, was wir uber die Lehrtiiligkeil von Professoreo 
erfahren : zu viele, meisl unverschuldele Nebenliiligkeileo elwa der Theolo
gen, zu umfangreicbe auswartige medizinische Praxis, mangelnder FleiB eini
ger Professoren beim Abhalleo der Vorlesungen. Gunstiger als bei den drei 
anderen Fakultiilen war die Lage in der Artisleofakulliil und beim Piidago
gium. Auch nach dem Slipendialeoweseo erkundigle sich der Kanzler einge
hend ; ibm gait sein besonderes lnleresse seil der Gruodung der Universilii!. 
A1les in allem muBle der Kanzler ein uoguosliges BUd von der Marburger Uoi
versiliil gewinnen. Versliindlich, daB er seinen Verbandlungspartnern die enl
scheidende Frage vorlegle, ob die Universiliil mil ihren vier Fakulliilen besle
hen bleiben solle oder ob sie auf der Grundlage der Artislenfakulliil in eine 
Gelehrlenschule umzuwandeln sei. Wiire es nichl richliger - wie am Kasseler 
Hofe erorlerl wurde -, die Einkiinfte den neu gegrundeleo Landeshospiliilern 
zunieBen zu lassen? Die vier Professoren und auch der Kanzler hiellen die Zu
Sliinde fUr reparabel und spracbeo si ch daher damr aus, die Universiliil beizu
behallen. Der LandgrafschloB sich ibrer Ansichl an; am I. Juli 1532 erscbien er 
selbsl in Marburg. Reklor Eisermann lrug in die Malrikel dessen Versprecbeo 
ein, die Gehiiller aller Professoreo verbindlich feslzuhalten; damil sah er die 
Uoiversiliil fUr die Zukunft als gesicbert an. 46 Damals wurde endlich eine eige
ne Universitatskasse (das publicum universitatis aerarium) eingerichtet, in die, 
sagl Eisermann, der Kanzler Feige die Urkunden und Zinsurkunden (literas 
olque instrumenta censuum) der Domjnikaner aJs Besitztitel 8US dem Archive 
herbeischatTen lieB. Auch wurdeo im folgenden Jahre "durch das Verdiensl" 
des Kaozlers der Universiliil die zuvor enlfremdeleo Gebiiude des Kugelher
renkloslers zuruckgegeben. 47 

Es halle der ganzen Auloriliil des Kanzlers bedurft, urn die Gegensiilze un
ler den Professoren auszugleichen. Gleichwohl war damil die Ruhe noch nicbl 
vollsliindig wiederhergeslell!. Im Augusl 1535 hiell der Vizereklor unler dem 
Vorsilz des Kanzlers vor der Universiliil eine philosophische Rede, dann er
mahnle er die Jugend zu den Sludieo der Wissenschaften und zu einer sehr 
ehrenwerten Lebensweise." Mehrfach begab si ch Feige auch in den folgen
den Jahren nach Marburg - am 17. April 1536 wurde mil Zuslimmung Feiges, 
"Hessens und unserer Universiliil hochslem Kanzler", und aller Professoren 
Johano Eisermann zum erslen Vizekanzler der Universiliil erkliirt. " Es isl die 
lelzle namentliche Erwiihnung Feiges als Kanzler der Universilii!. so 

Die Slreiligkeilen unler den Professoren aber nahmen kein Ende. Beru
fungsfrageo kamen hinzu. Einen groBen Raum nahm das unzuliingliche Sli
pendialenwesen ein. Dringend wurde der Kanzler gebelen, nach Marburg zu 
kommen uod einzuschreileo. Vermutlich vermochle Feige dank seines diplo
malischen Geschicks die Zerwiirfnisse wenigslens zu iiberdecken. Beigelegl 
wurden sie nich!. Nichl endende Parteiungen unler den Professoren und Zwi
stigkeiten unler den Studeolen veraolaBlen Feige in der ersten Hiilfte des Jab
res 1538, nochmals personlicb einzugreifen . SI Vier Tage verhandelle er. Seiner 
ausgleichenden Vermilllung gelang es, die Gegensiitze auszuriiumen. Der da
malige Reklor Eobanus Hessus, Feiges Erfurter Sludienfreund, Irug anschlie
Bend in die Malrikel ein, ihm kiime vor, als sei die Universitiit wiedergeboren 
worden, und fUr die Zukunft bestuode keine Furcht, daB sie zusammenbre-
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ch en wiirde, wenn die Gesetze so Bestand hatten ." Zum Dank dichtete er fur 
Feige ein lateinisches Distichon. 53 

So konnte Feige dem Landgrafen befriedigt berichten: 54 Mir sein von den 
pro/essorn zu Marpurgk vii schri/te zukomen, wie die sachen daselbs t steen, dar
aus ieh befinde, dos ersllich dos studium nach meinem abreiten von Marpurk sich 
vast wol gepessert und in gute ordenung geschigkt hat, sonderlich dos die s tipen
dialen sich wol ha/ten und geha/ten werden. Mit der Stipendiatenordnung vam 
18. Mai 1539 wurde ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur endgiiltigen Organi
sation der Marburger Stipendiatenanstalt getan. ss 

In dem eben genannten Briefverwendet sich Feige, dos Eobano dem poelen 
musse aus den schulden gehu/fen sein . ... Fur die finanziellen So rgen der Pro
fessoTen hatte der Kanzler immer valles Verstandnis. S6 Er war ihr zuverHissi
ger Fiirsprecber beim Landgrafen . Mit dem gefeierten Dichter Eobanus Hes
sus hatte es freilich seine Besonderheit. Der Poet hatte es ausgezeicbnet ver
stand en, durch aliseitiges K1agen und standiges Droben mit dem Weggang bei 
mehrfacben Rufen an andere Universitaten schlieBlich das bei weitem bocbste 
Professorengehalt zu erreichen, dabei zwei Fuder Rbeinwein jahrlich aus SI. 
Goar. Gleichwohl war er immer verscbuldet. Feige gab indessen zu bedenken : 
Don so lte Eobanus sich hinwek tun, wer schimpflich, zudem das es schedlich were. 
Eine groBe Scbwierigkeit fur die Zahlung der Gehiilter war der oft verspatete 
Eingang der Einkiinfte aus den fUr die Universitat bestimmten ebemaligen 
K1ostergiitern ; denn das Getreide muBte von den K1ostervogten nach der 
Ernte erst verkauft werden. Abhilfe schuf die sog. Donationsurkunde vom 
4. Oktober 1540 : 51 Die Universitat, bisher von der landgraflichen Kammer un
terhalten, wurde wirtschaftlicb nun endlich auf eigene FiiBe gestelit. Die ge
samte Verwaltung lag fortan in den Handen des Universitatsokonomen . 

Nehmen wir alles in einem, so WaI das kaiserlicbe Privileg fUr die Universi
tat Marburg vom 16. Juli 1541 " die Kronung der miihsamen, ab er erfolgrei
chen Universitatspolitik des Kanzlers Feige; und dieses, als sich das Leben des 
verdienten Mannes scbon dem Ende zuneigte. 

HI. 
Am 19. Dezember 1542 erhielt Jobann Feige ufsein undertenig bit und in an

sehung seiner schwacheil und allers seine Entlassung aus dem Kanzleramt und 
zugleicb seine Bestaliung zum rat und diener unter auBerordentlich groBziigi
gen finanzieUen Bedingungen. " Aber schon in der Nacbt des 20. Marz 1543 
starb er in Kassel. Am folgenden Tage schrieb LandgrafPhilipp an Philipp Me
lancbton, er babe noch am Tage zuvor seinen alten Kanzler 10hann Feige von 
Lichtenau besucht und mil im aller/eye der religion ha/ben geredel, ehe er dann 
in der Nacbt gestorben seL 60 Melanchton antwortete: 6\ Das der ewige Gott 
e./ g. canz/ern herrn Johann Feygen, den weisen und ehrlichen mann, aus disem 
e/end in das ewig /eben er/ordert. wie wol ehr nu in ewiger ruhe iSI, so iSI doch so/
cher lod zu klagen, das ein so /cher nU/zer mann aus der regirung weg iSI, und man 
sihel. wiewenig tuchliger leul in alien landen zujinden. Der ewigegotl wolle luchli
ge und g/uckselige personen geben. 

Den Tod des alten Kanzlers beklagte Landgraf Philipp als einen fiblen Ver
lust fUr si ch und sein Land. Vorziiglicher Jurist, gewandter Diplomat, kennt
nisreicber Verwaltungsbeamter und weitsichtiger Po1itiker, war der gebiirtige 
Hesse seinem Landesherrn allezeit treu ergeben. Hervorragende Charakter-
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eigenschaften - Zuverliiss igkeit, Wahrhaftigkeit , Bescheidenheit und GUte 
erwarben ihm das Vertrauen seiner Mitmenschen. Wahrlich ein weiser und ehr
licher Ma nn, wie Melanchtho n schrieb ! AIs personliches Lebenswerk galt ihm 
die Universitii t Marburg; der humanistisch gebilde te Beamte hatte geho lfen, 
sie zu grlinden, und als ihr erster Kanzler in den sttirmischen Anfangsjahren 
die Fundam ente als hessische Landesuniversitiit und zugleich europiiische 
Hochschule geiegt. Bene/actor et scholae Marpurgensis Mecoenas Dannte ihn 
Professor Lonicerus in seiner VO T der ganzen UniversiHit gehaltenen Gedacht
nisrede. Herr Priis ident Kroll hat Feiges schones Urte il Uber die Unvergiing
lichkeit der Wissenscbaften vorhin in seiner BegrUBungsansprache zitiert ; es 
ist zur Devise der Philipps-Universitiit geworden. 

Ober die Hiilfte seines 60j iihrigen Lebens, davo n 28 Jahre als Kanzler, stand 
Jo hann Feige vo n Lichtenau im Dienste seines angestammten Landesherrn. 
AJs Urteil Uber seine gesamte Lebensarbeit darf das Wo rt gesetzt werden, das 
Landgraf Philipp der G ro BmUtige 1533 schrieb : 62 

lhr habl lreulich, geschicklich und weislich gehandell. 
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