
Superintendent Caspar KaufJunger 

Ein Lebensbild aus der Reformationszeit 

Gunter E. Th. Bezzenberger t 

Nacb Einf'tihrung der Reformation in der Landgrafscbaft Hessen (1526) 
wurde der ehemalige Lesemeister des Karmeliterklosters und Kaplan der Hof
kapelle, Johannes de Campis, im Jahre 1531 zum ersten Superinlendenlen des 
Visitalionsbezirkes (Diazese) Kassel ernannt 1. Ihm folglen nach seinem To
de: Jobannes Fontius (1536-1538), Johannes Kymiius (1538-1547)' und da
nach Caspar KaufTunger (1547-1569). Dessen Leben und Wirken spiegelt 
exemplarisch den Verlauf der hessischen Reformalion wider. Ein kurz vor sei
nem Tode verfaBler eigenhiindiger Lebenslauf uberliefert einige besondere 
biographische Angaben J Die dennoch spiirlichen Lebensdaten und die 
urkundlichen Erwiihnungen gewinnen ersl Farbe, wenn sie in ihrem kirchen
geschichtlichen Kontexl dargeslellt werden. 

1. Herkunft und Jugend 

Der Nachname "KaufTunger" erinnert an seinen Geburtsort, das traditions
reiche Dorf Oberkaufungen, astlich von Kasse!. Neben dieser Herkunftsbe
zeichnung werden von ihm noch andere Nachnamen gebrauchl, der Dorfna
me seiner FamiJie: .. Wagner", die Berufsbezeichnung seines VateTs: "Fleiscb
hauer", die er oach Humanistenbrauch 3uch ins Lateinische libersetzt: "Lani
us". Gelegentlich lalinisiert er ebenfalls seine Herkunftsbezeichnung: "Con
[ugianus". Ferner findel sich die Kurzform "Herr Caspar" als Unlerschrift. 
Familiennamen waren damals oach nicht festgeschriehen. 

"Wagner" ist ein im 16. lahrhundert mehrfach nachweisbarer Familienna
me in Oberkaufungen '. Durch den Hinweis Cas par Kauffungers auf seinen 
Geburtsort ist somil dieser Familienname bereils mr das 15. Jabrhundert be
legt. Seine Ellern waren Hermann Wagner und dessen Ehefrau Kalharina, de
ren Miidcbenname nichl bekannl ist. Kurz vor dem Jahre 1500 durfle er gebo
ren sein, HUllerolh nimml als Geburlsjahr 1498 an'. 

Caspar KaufTunger berichlel in seinem Lebenslauf, daB er aufVeranlassung 
eines .. Vetters" (damit ist im damaligen Spracbgebrauch allgemein ein Ver
wandler gemeinl, in diesem Fall vermutlich ein Onkel) Parlikularschuler in 
Kassel wurde. Der junge Caspar muB diesem Verwandten, dem Kasseler Ka
nonikus Hermann Reymbold " als besonders bildungsfahig und fOrderungs
wurdig aufgefallen sein. Partikularschiiler wohnlen nicht im Schulinlernal, 
sondern bei einer Familie und nahmen nur am Unterricht teiJ. Martin Luthers 
Schulzeil in Magdeburg und Eisenach bielel damr Parallelen 7. Es isl denkbar, 
daB Caspar im Hause seines Verwandlen Reymbold aufgenommen wurde. 

Mit mnfzebn Jahren brachte man ihn zur schulischen Weilerbildung und 
zur Vorbereilung auf ein Sludium nach Naumburg/Saale. Dieser vorgezeicb
nele Weg wurde durch Caspars plalzlichen und ohne Rucksprache mil den EI-
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tern und Verwandten gefaBten BeschluB, in das Zisterzienserkloster Pforta bei 
Naumburg einzutreten,jah unterbrochen. Im Ruckblick schreibt er, dies habe 
er ausJurwitz (= Unbesonnenheit) getan. Auch wahrend seiner Ordenszuge
h6rigkeit fOrderte man seine weitere Ausbildung. Erwurde zum The010giestu
dium an die 1409 von den Markgrafen Friedrich IV. und Wilhelm 11. von Mei
Ben gegriindete Universitat Leipzig entsandt. Dort besaB der Zisterzienseror
den seit i427 ein eigenes Studieninstitut, das von der Zisterze Altzelle unter
haltene St. Bernhardskolleg. 1522 erlangte Caspar Kauffunger den Magister
grad und wurde Determinator am St. Bemhardskolleg. Drei lahre spater 
erreichten seine Eltern den Austritt aus dem Orden und die Ruckkehr in die 
hessische Heimat. 1nzwischen hatte hier auch die Reformation FuB gefaBt. 

2. Kaplan in Kirchditmold und Diakon in Kassel 

Cas par Kauffungers Ruckkehr durfte durch eine bereits in Sachsen erfolgto 
Hinwendung zur Reformation zumindest mitveranlaBt word en sein. Wenn 
auch die Leipziger Universitat streng scholastisch gepragt war, so haben gewiB 
Luthers Auftreten bei der Leipziger Disputation (1519) und die Nahe Witten
bergs hinreichend auf die kirchliche Reformbewegung und ihre Einstellung 
zum Klosterleben aufmerksam gemacht ' . Bereits im lahre seiner Ruckkehr 
(1525) wurde Caspar Kauffunger von dem Kasseler Hofprediger und Visitator 
Adam Kraffi als Kaplan in Kirchditmold eingesetzt. Die Bestellung Adam 
Kraffis zum Hofprediger erfolgte am i5. August i525. Caspar Kauffunger wur
de demnach etwa im Fruhherbst dieses lahres ordiniert. 

Die Berufung zum Kaplan in Kirchditmold hatte einen besonderen Grund. 
Der dortige Pfarrer Dr. Walter', der letzte katholische und erste evangelische 
Pfarrer, konnte wegen Krankheit sein Amt nicht versehen und erhielt deshalb 
Caspar Kauffunger ais Hilfskraft an die Seite gestellt. Zehn lahre, vermutlich 
bis zum Tode Or. Waiters (1534), blieb er dessen Kaplan. Danach wurde er Dia
kon (= 2. Pfarrer) der Freiheiter (Martinskirche) und der Altstadter Gemeinde 
(Bruderkirche) in Kasse!. Die Versetzung nach KassellaBt erkennen, daB sich 
Caspar Kauffunger wahrend seiner Kirchditmolder Tatigkeit als fahiger refor
matorischer Theologe und Seelsorger bewahrt hatte und Landgraf Philipp auf 
ihn aufmerksam geworden war. 

Die in den Stadten tatigen Pfarrer hatten von der mittelalterlichen Kirchen
organisation herkommend eine "Metropolitan-Funktion" gegenUber den 
Pfarreien im Urn land 10. Sie bildeten das kircbliche "Stadtministerium", waren 
Vertreter der Pfarrerschaft in theologischen und kirchlichen Angelegenheiten 
und wurden vom Landgrafen als Berater hinzugezogen. So findet sich nun 
auch der Name Cas par Kauffungers unter manchen Gutachten und Doku
menten aus der Aufbauzeit der protestantischen Kirche in der Landgrafschaft 
Hessen. 

3. Die Wiedertaurerbewegung 

Ein besonderes, den Aufbau der reformatischen Kirche gefahrdendes Pro
blem entstand in den 30er labren durch das verstarkte Auftreten von Wieder
taufem in der Nachfolge von Melchior Rinck 11, der i528 zunachst im thurin
gisch-hessischen Grenzgebiet tatig war. Zentren der Wiedertauferbewegung 
gab es in Hessen u. a. in Treffurt, Fritzlar, Marburg, Allendorfund GieBen. Die 
Forderungen der Wiedertaufer sind aus hessischen Landesordnungen, z. B. 
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• 

der Visitationsordnung van 1537 12
, aus Gutachten, die Landgraf Philipp ein

holte, und aus den Protokollen iiber Verhore van Wiedertiiufern ersichtlich 13 

Unter ihnen gab es radikale Kriifte, deren Ziel die Uberwindung weltlicher 
Herrschaft durch die Errichtung eines theokratischen Staates war, und gemii· 
Bigtere, die abseits vom vorfindlichen Gemeindeleben, in dem sie Laxheit und 
Unglaubwlirdigkeit beobachteten, ein "schriftgemafies Christsein", wie sie es 
verstanden, zu verwirklichen trachteteo. 

Landgraf Philipp sah mit Besorgnis das Anwachsen der Tiiuferbewegung, 
obschon eine Reihe ihrer Haupter in Gewahrsam genomrnen war. Er erkann
te, durch harsches Vorgehen konne ihre Verbreitung nicht gehemmt werden. 
Die Auseinandersetzung mit den WiederUi.ufern hatte inzwischen dahin ge
fLihrt, daB die hessischen Theologen kaum mehr van ihnen als Gespriichspart
ner akzeptiert wurden. Darum sah si ch Landgraf Philipp nach einer Person
lichkeit urn, die durch das bisherige Vorgehen nicht belastet war. Seine Wabl 
fiel aufMartin Bucer, den StraBburger Reformator, mit dem er im Briefwech
sel stand und der die Tiiuferbewegung von StraBburg ber genau kannte. Er 
wurde nun sein entscheidender Berater, zu dem er volles Vertrauen batte und 
der in der Folgezeit starken, priigenden EinfluB auf die Gestalt der protestanti
schen Kirche in der Landgrafschaft gewann. 

Landgraf Philipp lud Martin Bucer nach Hessen ein. Der folgte dem Ruf 
und kam im Oktober 1538 zuniichst nach Kasse!. Danach nahm er Gespriiche 
mit den Hiiuptern der Wiedertiiuferbewegung auf. Sie flihrten zu Verstiindi
gungen und zur Bereitschaft, ihre Anhiinger zur Kirche zuriickzuflibren. 
Deutlicb blieb aber ihre Forderung, die mangelnde Seelsorge der Pfarrer und 
die Versaumnisse an evangeliumsgemaBer Lebensweise in den Gemeinden zu 
bessern. Zu diesem Zweck entwarf Martin Bucer eine "Christliche Kirchen
zucbt-Ordnung" (~Ordnung zur christlichen Gemeindeerziehung). Sie wurde 
zwischen dem 25. und 30. November 1538 in Ziegenhain einer Zusammen
kunft von landgriiflichen Riiten, Abgesandten der Stiidte und hessischen 
Theologen zur Begutachtung vorgelegt und von ihnen befLirwortet. Nach Be
rUcksichtigung einiger Anderungswiinsche des Landgrafen ging die Ordnung 
im Januar 1539 in Druck I'. 

Die "Ziegenhaioer Kirchenzuchtordnung" wurde Bestandteil der "Kasseier 
Kirchenordnung" 15, die Martin Bucer mU einigen niederhessischen Theala
gen, darunter Caspar Kauffunger, und Pfarrer Pistorius aus Nidda 16 Ende No
vember 1538 erarbeitete. Sie legt das gottesdienstliche Leben fUr die Stadt Kas
sel dar, enthiilt ab er keine liturgischen Formulare. AIs "Metropolitan-Ord
nung" saUte sie natlirlich fUr die gesamte Di6zese priigend sein. Die Kasseler 
Kirchenordnung wurde am 8. Dezember LandgrafPhilipp Uberreicht und von 
ihm gebilligt. Ihr Druck erfolgte im Januar 1539 in Marburg. 

In Zusammenhang mit dieser Kirchenordnung erstellten die Kasseler 
Theologen einen Auszug aus dem von Martin Bucer stammenden "StraBbur
ger Katechismus" von 1534. Der "Kurze Katechismus fUr Schtiler und andere 
Kinder zu Kassel,,17, der 1539 in Erfurt publiziert wurde, war zuniichst fUr den 
Gebrauch in der im gleichen Jahr eroffneten Lateinschule am Martinsstift ge
dacht. Er ist kennzeichnend fUr den EinfluB Martin Bucers auf die Kasseler 
Hoftheologen und ihre vermittelnde Tendenz zwischen den reformatorischen 
Richtungen im Einklang mit der Kirchenpolitik des Landgrafen. Dies bracbte 
eine gewisse Distanzierung zur Tbeologie Martin Luthers mit sich; ihr blieb 
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der Marburger Superintendent Adam Kraffl dagegen sein Leben lang unge
schmiilert verpflichtet. 

4. Die Judenfrage 

Im Jahre 1532 hatte LandgrafPhilipp den in Hessen ansiissigen Juden einen 
Schutzbrief ausgestellt, der ihnen fUr sechs Jahre unter fUr die damalige Zeit 
milden Bedingungen einen friedlichen Verbleib erlaubte und ihnen Schutz 
vor Ubergriffen zusicherte. Nach Ablauf der Frist sollten sie sich entweder 
taufen lassen oder auBer Landes gehen. Filr die gewlihrte Duldung muBten die 
luden den tiblichen "Schutzpfennig" entrichten. 

Nachdem nun die sechsjlihrige Frist verstrichen war, muBte sich der Land
graf erneut mit der Judenfrage befassen. Aus diesem AnlaB hatte vermutlich 
die hessische Judenschaft ihre Wilnsche dargelegt, die in der landgriillichen 
Kanzlei lO einem sieben Artikel umfassenden» Vorschlag" umgearbeitet wur
den. Da LandgrafPhilipp die ablehnende Haitung der hessischen Pfarrerschaft 
zu einer weiteren Duldung der luden bekannt war, erbat er zunachst van einer 
Theologenkommission eine Stellungnahme lo dem »Vorschlag". AIs Mitglie
der wurden bestellt: der Kasseler Superintendent Johannes Kymlius, Hofpre
diger Dionysius Melander, Pfarrer lohannes Lening aus Melsungen, lohannes 
Pistorius aus Nidda und Caspar Kauffunger. Ferner geharte ihr auch Martin 
Bucer an. Die Kommission trat Anfang Dezember 1539 in Melsungen lOsam
men und verfaBte einen »Ratschlag", der deutlich Martin Bucers Handschrift 
trug und von der Grundeinstellung geprligt war, daB die Juden bey den volkern, 
bey denen sie wonen, die vndersten vnd der schwanz sein vnd am aI/er herttesten 
gehallen werden sollen 18. Mildernd wird hinzugefUgt, die christlicbe Obrigkeit 
so lie den Juden fUr die Berufe, die ihnen gestattet werden, Schutz gewlihren. 
Von den Christen wird erwartet, daB sie sich ihnen gegenilber barmherzig und 
freundlich verbaiten, keinen Spott mit ihnen treiben und sie dadurch christli
ches Mitleid und Liebe erfahren lassen. 

Obschon die beteiligten hessischen Theologen den von Martin Bucer ge
pragten "Ratschlag" unterzeichneten, betonten sie, daB sie dennoch eine ge
nerelle Ausweisung der Juden fUr die beste Lasung hielten, weil sie befUrchte
ten, die landgrliflichen Beharden seien nicht in der Lage, die Grundslitze des 
"Ratschlags" zu realisieren, und die ludenschaft fande daher Wege, die land
griiflichen Ordnungen zu umgehen. Dennoch hofflen sie, daB es »mit Gott" 
gellinge, den »Ratschlag" zu realisieren und die Juden im Lande zu belassen. 
Diese Bedenken, die der grundslitzlichen Billigung des »Ratschlags" angefUgt 
sind, erweisen die uberlegene, wenn auch fragwtirdige theologische Argumen
tation Martin Bucers, auf die im Rahmen dieser Darstellung nicht weiter ein
gegangen werden kann 19. 1539 erlieB LandgrafPhilipp eine Judenordnung, die 
vom "Ratschlag" abwich und wiederum von einem fUr die damalige Zeit mil
deren Verhalten gegenilber den im Lande anslissigen Juden geprligt war. 

5. Die Doppelebe des Landgrafen 

In das Jahr 1540 falit ein tragisches Ereignis, das bald im ganzen Reich poli
tisch wie theologisch zu starker Beunruhigung und Betroffenheit fUhrte. Es 
beeintrlichtigte deutlich das Ansehen des Landgrafen als Protagonisten der re
formatorischen Bewegung und zeitigte schwere Foigen fUr sein weiteres Le
bensschicksal: die Doppelehe mit Margaretha von der Saale 20 Die Trauung 
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fand durch Hofprediger Dionysius Melander am 4. Marz im Rotenburger 
Schloil statl. Mehrere landgrafliche Rate, Martin Bucer und Philipp Melanch
thon, den man ohne Mitteilung des Grundes aus Schmalkalden, wo er sich ge
rade aufhielt, herbeigerufen hatte, nahmen an der Eheschlie3ung teil. Die 
Heiratsurkunde stellte der Hersfelder Prediger und kaiserliche Notar Baltha
sar Raid aus. 

Im Zusammenhang mit dieser Doppelehe hatte sich Pfarrer lohann Kirch
hain, Kassel-Neustadt, in einer Predigt, ohoe einen Namen zu erwahnen, ge
gen die Bigamie ausgesprochen. Die Sache wurde stadtbekannt, und da der 
Hofprediger Melander auswarts war, wurde Caspar Kauffunger beauftragt, 
Pfarrer Kirchhain wegen des Vorfalls zu befragen. Der Bericht, den dann Me
lander an den Landgrafen schickte, ist auch von Superintendent Kymaus und 
Caspar Kauffunger unterzeichnel. Vor den Unterschriften stehl der besorgte 
Hinweis Melanders: BiIt E. F G. wollen diese sache beherzigen, den ich besorghe, 
sie werde bosse ende nemen, wo nicht geradten wirt 21

. 

Den Sturm der Entriistung, den die Doppelehe im protestantischen Lager 
auslaste und die Bedrangnis, in die Martin Luther durch seinen der Doppelehe 
zustimmenden Beichtrat geraten war, versuchte Landgraf Philipp durch per
sanliche Schreiben und durch Denkschriften seiner Theologen zu dampfen. 
Vor allem bemiihte er si ch, zu einer Verstandigung mit dem sachsischen Kur
fUrsten lohann Friedrich zu gelangen, der neben ihm Haupt des "Schmalkaldi
schen Bundes" evangelischer Territorien und Stadte war. Schlie31ich gelang 
es, den Kurmrsten zu einem Konvent in Eisenach zu bewegen, auf dem die 
strittigen Fragen erartert werden sollten ". Die Versammlung fand am 28. luli 
1540 statt; Martin Luther stand an der Spitze der angereisten sachsischen 
Theologen. Zur hessischen Delegation geharten Kanzler lohannes Feige und 
einige Theoiogen, unter ihnen Caspar Kauffunger. Der Konvent begann mit 
einer zornerftillten Anklage Martin Luthers, der sich von LandgrafPhilipp we
gen des Bekanntwerdens des Beichtrates und der Doppelehe hintergangen 
fUhlte, und endete mit dem Ubereinkommen, eine Nebenehe dtirfe unter be
stimmten Voraussetzungen urn des Gewissens willen und zur Verhiitung gro
Berer SUnden gestattet werden. Uneins blieb man in def Frage, ob eine Neben
ehe absolutes Geheimnis bleiben miisse oder gegebenenfalls, wie die hessi
schen Theologen argumentierten, auch bekanntwerden diirfe. Die Beteiligung 
Cas par Kauffungers am Eisenacher Konvent zeigt ihn auf der Seite des Land
grafen. Er rechtfertigte die Doppelehe wie sein Melsunger Kollege lohannes 
Lening, der ebenfalls am Eisenacher Konvent teilnahrn und den Schritt des 
Landgrafen auch literarisch verteidigte. Ablehnend verhielt sich dagegen der 
AIsfelder Superintendent Dr. Tilemann Schnabel. 

Betrachtet man allgemein die Gutachten und Stellungnahmen hessischer 
Theologen ausjener Zeit zu den verschiedensten Sachfragen, so fallt auf, daB 
sie haufig theologisch geringen Tiefgang haben, eher pragmatisch als grund
satzlich sind, mehr referieren als argumentieren 23 und sich oft darin ersch6p
fen , die Vorhaben des Landgrafen zu bestatigen oder den Entwiirfen und Vor
lagen von Beratern, wie z.B. Martin Bucer, zuzustimmen. F. W. Hassenkamp 
ftihrte diese Beobachtung zu dem kategorischen Urteil: "Selbstandig und 
schapferisch auf theologischem Gebiet aufzutreten war in der ganzen Refor
mationszeit niemals die Sache der hessischen Pfarrer.,,24 - Doch der nun fol-
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gende Zeitabschnitt offenbart eine besondere Qualitiit der hessischen Pfarrer
schaft: ihre standhafte Treue zum reformatorischen Bekenntnis. 

6. Superintendent der Diozese Kassel 
Das Amt des "Superintendenten" wurde in den protestantischen Territo

rien zuerst durch die "Kursiichsische Visitationsordnung" von 1527 einge
flihrt" . Es hat zwei Wurzeln. Zum einen das mittelalterliche Amt der von 
BischOfen oder Ordensoberen aufZeit eingesetzten" Visitatoren" mit speziel
lem Auftrag; zum anderen das Amt der "Erzpriester" (Archipresbyter), die die 
kirchliche Aufsicht in den Unterbezirken der Bistiimer auslibten. Den weltli
ch en Verwaltungseinheiten entsprechend umfaGten die Archipresbyterate 
meist mehrere Gerichtsbezirke. 

Die Reformation bezeichnete unter Bezug aufdas Neue Testament den Ge
meindepfarrer als Ortsbischof und stellte damit seine eigenstiindige Aufgabe 
und seinen geistiichen Rang heraus 26 . Die Bezeichnung "Superintendent" war 
zuniichst in der Alten Kirche nichts anderes als die lateinische Obersetzung 
des griechischen Wortes episcopos und findet sich bereits bei Hieronymus und 
Augustinus. In der Spiitscholastik wurde der Begriff speziell flir die Regie
rungsfunktion der BischOfe als geistliche Landesherren gebraucht. Mit der 
Obernahme dieses Begriffes in die protestantischen Kirchenordnungen wurde 
ein besonderes Amt installiert, das zwischen den Ortsbischafen und dem Lan
desherrn als summepiscopus stand. Dieses neue Amt war mit kirchenregiment
lichen Aufgaben ausgestattet und mit den weltlichen Verwaltungseinheiten 
verkoppelt. Amtmann und Superintendent sollten sich in ihren Aufgaben er
giinzen und somit innerhalb der christ lichen Grundordnung des Landes zu 
dessen Wohl zusammenwirken. 

Der Superintendent hatte die Aufsicht liber die Pfarrschaft seiner Diazese, 
die besonders durch Visitationen ausgelibt wurde. Er verwaltete und verteilte 
die Gelder, die der Landesherr zur Aufbesserung der Pfarrerversorgung zur 
Verfligung stellte. In Hessen hatte er Voruntersuchungen bei Ehestreitigkei
ten und Unzuchtsfallen zu flihren und Gutachten flir die Entscheidungen der 
Gerichte zu erstellen. Mit den anderen Superintendenten geharte er zu den 
Beratern des Landesherren in kirchlichen Angelegenheiten. Diejiihrliche Zu
sammenkunft (Synod e) der Superintendenten bildete die Kirchenleitung und 
beriet z. B. liber die Besetzung freigewordener Pfarrstellen. Die Beschliisse be
durften der Zustimmung des Landgrafen. Die erste Ordnung liber Auftrag und 
Umfang der Tiitigkeit der Superintendenten erlieG LandgrafPhilipp durch die 
"IGrchendienerordnung" von 1531 27, in def eingangs die bereits emannten 
Superintendenten narnentlich erwiihnt werden. 

Vor Weihnachten 1546 erlitt der Kasseler Superintendent Johannes Ky
miius einen Schlaganfall und konnte sein Amt nicht mehr ausliben.Im folgen
den Jahr trat Caspar Kauffunger an seine Stelle, der nun zugleich erster Pfarrer 
von Kassel-Altstadt wurde. Zur Diazese Kassel geharten liber 80 Pfarrstellen. 
Caspar Kauffunger libernahm sein Amt gegen Ende des "Schmalkaldischen 
Krieges", dessen bedrlickende Folgen die ersten Amtsjahre liberschatteten. 

7. nos Interim 
Durch eine mit den Tlirken ausgehandelte Waffenruhe hatte Kaiser Karl V. 

freie Hand bekommen, seine protestantischen Widersacher, die sicb im 
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.Schmalkaldischen Bund" zusammengeschlossen hatten, niederzuringen. 
Sein erkliirtes Ziel war, die religiose Reichseinheit und damit zugleich die Vor
macht des Kaisers wiederherzustellen. Der Krieg begann im Todesjahr Martin 
Luthers (1546) und endete mit der Niederlage des "Schmalkaldischen Bundes" 
am 24. April 1547 in der Schlacht aufder Lochauer Heide bei Miihlberg a. d. EI
be. KurflirstJohann Friedrich I. von Sachsen wurde gefangengesetzt, wie auch 
Landgraf Philipp nach seinem FuBfall vor dem Kaiser (Halle, 19. Juni 1547). 
Harte Auflagen und Kontributionen bedriickten nach der Niederlage die 
Landgrafschaft Hessen. 

Mit einem im Mai 1548 vom .Augsburger Reichstag" verabschiedeten .In
terim", das bis zu einem endgiiltigen KonzilsbeschluB gellen so lite, versuchte 
der Kaiser, die Wiederherstellung der Glaubenseinheit im Reich einzuleiten. 
Priesterehe und Laienkelch wurden den Protestanten vorliiufig zugestanden, 
im iibrigen sollte die alte kirchliche Ordnung wiederhergestellt werden. 

Landgraf Philipp trachtete voll Ungeduld danach, von der unerwarteten 
und schmachvollen Gefangensetzung freizukommen. Eine Chance sah er dar
in, daB das .Interim" dem ReichstagsbeschluB gemiiB in der Landgrafschaft 
eingefUhrt werde. Er lieB 3uch dem Kaiser mitteilen, nur dUTch seine Anwe
senheit in Hessen konne das "Interim" Geltung erlangen. Nach seiner Frei
lassung dachte er allerdings Wege zu finden, die seine taktische Entscheidung 
revidierten. 

Urn dem Willen des Landgrafen zu entsprechen und seine Instruktionen 
den hessischen Pfarrern bekanntzugeben, lud die Kasseler Regierung die 
Superintendenten zum 1. August 1548 nach Kassel ein. Sie soli ten flinf oder 
sechs der/urnembsten Predicanten ihrer Diozesen mitbringen 28, Zwei Tage VOT 

diesem Datum schrieb die Kasseler Regierung an den Landgrafen, nach ihrem 
Eindruck hatte die Pfarrschaft wenig anmulung und neigung, das "Interim" an
zunehmen 29 _ und sie hatte recht mit dieser Vermutung. 

Die Antwort der hessischen Theologen auf das Ansinnen des Landgrafen 
war eindeutig ablehnend 30. Sie gedenken und verhoJJen ... bei derreinen lehrdes 
evangelii zu beharren und bezogen sich auf die Worte der Heiligen Schrift, die 
zum eindeutigen Bekennen mahnen und vaT fremder Lehre warnen. Grund
siitzlich betonten sie ihre Dienstwilligkeit und Treue gegeniiber dem Landgra
fen, sagten aber abgrenzend: al/ein glauben, gewissen, golt und sein wort ausge
nommen, und soli ten sie auch das Land verlassen miissen. Das Schreiben 
schlieBt mit den Worten: Wen wir also mit gottes hulf bestendig bieiben, haben 
wiT menschen und teufel zu/einden. Die menschen mussen sterben, die teu/el seind 
verdampt. wenn wiraberdie wahrheit verleugnen, so haben wirgodl, alle engel und 
heiligen zu feinden, welcher 10rn und feindschaft ewig wehret, dafiir godt u. g.f 
und h. alle liebe christen und uns behuten wo lie ewiglich. Amen. 

Nach der erfolglosen Zusammenkunft bereisten landgriifliche Kommissio
nen das Land, urn die Pfarrerschaft zur DurchfUhrung des .Interims" zu bewe
gen. Vergleicht man die positiven Kommissionsberichte, die sicher auch die 
kaiserliche Kanzlei im Auge hatten, mit den schriftIichen Erkliirungen der hes
sischen Theologen, so wirken sie deutlich geschont. Zum Teil mogen sich 
wohl Pfarrer in Anwesenheit der Kommissionen auch ausweichend zustim
mend geiiuBert haben. Nur wenige Theologen befUrworteten das .Interim" 
ofTentlich. Zu ihnen gehorte zuniichst der Melsunger Stadtpfarrer Johannes 
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Lening. We~en dieser Haltung verspotteten ihn das Volk und die Geistlicbkeit 
als "Judas" 1. 

Durch Agenten und Spitzel war der Kaiser liber die hessiscben Verhliltnisse 
und die ablehnende Haltung der Pfarrerschaft gegenliber dem .Interim" ge
nau unterrichtet. Am 6. Oktober 1548 beschwerte er sich bei der Landgrlifin 
Christine Gber ungebiirliche. unerlaubte und schmiihliche Worte des Kasseler 
Rentmeisters Heinrich Enders und von Prlidikanten liber das .Interim". Er 
forderte Untersuchung der Angelegenheit und Bestrafung der BetrefTenden, 
damit er feststellen kiinne, daB auch die Landgrafin solche Zwischenfalle miB
billige. Namentlich werden in dem kaiserlichen Schreiben dem Hofprediger 
Dionysius Melander und dem Superintendenten Caspar KaufTunger angela
stet, Wortflihrer gegen das .Interim" zu sein. Sie hatten in Predigten geauBert, 
der Kaiser sehe sich eben/ur, hat er diesen krieg mit lust ange/angen, es mochte im 
dos ende noch wo/laid genug werden 12 . Zudem wiirden die beiden Genannten 
diejenigen Pfarrer, die das "Interim" durchftihren wollten, "verfoIgen". FUr 
Dionysius Melander und Caspar KaufTunger war der bedrohliche Inhalt des 
kaiserlichen Schreibens deutliches Signal, Kassel alsbald zu verlassen und sich 
zu verbergen. Zweifellos waren den Kasseler Raten die Aufenthaltsorte der 
beiden bekannt. Das ergibt sich aus Rechtfertigungsschreiben, die sie Ende 
Dezember 1548 der Landgrlifin libersandten 33

• Diese antwortete am 29. De
zember dem Kaiser" und verteidigte die drei Beklagten, die beteuert hallen, 
sich nicht mehr gegen das "Interim" geaul3ert zu haben, nachdem sie seinen 
Inhalt grlindlich zur Kenntnis nehmen konnten. Die Landgrafin schloB ihr 
Schreiben mit dem Hinweis, das .Interim" lieBe si ch leichter durchHibren, 
wenn die beiden Pradikanten sich nicht mehr an einem geheimen Ort aufhiel
ten und erbat Gnade flir die beiden armen, alten, betagten, erleb/en mennern. 

Wabrend der Zeit, in der sich Caspar KaufTunger versteckt hielt, verwaltete 
Pfarrer lohann Hesse, Immenhausen, das Kasseler Superintendentenamt 35. 

Er bemlihte sich urn die EinfUbrung der liturgisch reicheren, willenbergiscb 
gepragten Marburger Kirchenordnung in der Diiizese Kassel als auBeren 
Nachweis, daB man dem .Interim" entgegenkomme. 

Die Zeit des "Interims" ftihrte in Hessen zu einer bedrohlichen Aufl6sung 
der kirchlichen Ordnung, der Gottesdienstbesuch war rlicklaufig und sittliche 
Verwahrlosung trat zutage, vollsaufen und andere ubermaftverbreiteten si ch 36. 

Eine Reihe von Pfarreien waren vakant, weil ibre Inhaber das Land verlassen 
hatten. 

LandgrafPhilipp war liber das Abwandern und Untertauchen von Pfarrern 
informiert und schrieb am 6. Mai 1549 an seinen Sohn LandgrafWilhelm und 
an die Rate in Kassel 37: die Pfarrer solien im Lande bleiben und si ch zufrieden 
geben, und sie schon nit predigen, so erhaltet sie doch. bis ich komme. Dionisium 
(Melander), he" Caspar(KaufTunger), A darn Fulda (Kram), den pfarher zu Gu
densberg (Katzenberger), den pfarher zu Gieften (Ulich), den pfarrer zu Me/sun
gen (Lening), her JOSI \Winter) zu ROlenberg, den pfarher zu Hersfe/d(Raid), den 
pfarrer zu Immenhausen (Hesse), der zu Tzweren im dol/. und was pfarrer andere 
fromme menner. Die Namen weisen aufPersonen hin, zu den en LandgrafPhi
lipp besonderes Vertrauen hatte und die ihm nach seiner Rlickkehr aus der Ge
fangenschaft flir den Wiederaufbau der hessischen Kirche wesentlich erschie
nen. 
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Am 14. Juni 1548 hatte der Kaiser ein "Reformedikt" mit dem Ziel erlassen, das 
geistiiche Leben in den katbolischen Territorien, das dringend reformbediirf
tig war, zu bessern und dadurch WidersHinde gegen das "Interim" zu beheben. 
Das Edikt erhielt in Kapitel 20 die Anordnung an die Bischafe, ihre Diazesen 
zu visitieren; Kapitel 22 forderte die Einberufung von Diozesansynoden. In 
beiden Anordnungen sahen die Erzbisch6fe Sebastian van Heusenstamm, 
Mainz, und lohann van Isenburg, Trier, Ansatzpunkte zum Wiedergewinnen 
der Jurisdiktion iiber die Landgrafschaft Hessen. Verstarkt wurde dieses Be
miihen spater durch einen Hirtenbrief des Mainzer Erzbischofs vom 27. Juni 
1549 38

, in dem er zur Durchmhrung des "Interims" mahnte und dessen Haupt
artikel erlauterte. Beratungen der Kasseler Regierung mit hessischen Theolo
gen im Oktober 1548 mhrten zu dem einhelligen Ergebnis, an der Mainzer 
Synode nicht teilzunehmen ". Dieser BeschluB blieb nicht unwidersprochen. 
Der Superintendent der Diazese Rotenburg, Jost Winter, teilte Bedenken ei
niger Pfarrer mit, die der Meinung waren, eine Ablehnung k6nne zu weiteren 
Schwierigkeiten hinsichtlich des "Interims" mhren 40 Doch die Kasseler Re
gierung tat recht daran, keine Teilnehmer zur Di6zesansynode zu entsenden, 
die zum 16. November 1548 einberufen war. Den hessischen Pfarrern blieb die 
unwiirdige Behandlung erspart, die den vier anwesenden pfaizischen Pfarrern 
aus dem Herzogtum Zweibriicken widerfuhr 4l

. 

Im August 15491ud die Kasseler Regierung die Superintendenten und eini
ge Pfarrer zu Beratungen wegen der geplanten Visitationen der ErzbischOfe in 
der Landgrafschaft ein 42. Adam Kram hatte damr eine kJar ablehnende Vorla
ge erarbeitet, der sich die Versammlung anschloB und damit den vorgesebe
nen Visitationen die Zustirnmung verweigerte. Die Antwort an Mainz 43 be
griiBte die Absicht des Erzbischofs, das kirchliche Leben zu bessern, berichte
te vom Bemtihen, das "Interim" in Hessen dUfchzuftihren, und wies auf die 
dadurch aufgetretenen gemeindlichen Notstande hin. Am SchluB des Schrei
bens findet sich der verschllisselte Hinweis auf die Verweigerung der Visita
tion: iiber den Augsburger Abschied von 1548 (= Interim) hinaus kanne man 
sich aufnichts einlassen und bitte daher den Erzbischof, si ch damit zufrieden
zugeben. Der Entwurf des Briefes wurde von alien Teilnehmern an der Kasse
ler Verhandlung unterschrieben, aucb von Dionysius Melander und Caspar 
~auffunger, die inzwischen ihre Verstecke verlassen hatten und wieder ihre 
Amter versahen. 

Die spanische Unterdriickungspolitik Kaiser Karls V. fUhrte 1551 zur Griin
dung eines Flirstenbundes, an dessen Spitze Kurftirst Moritz von Sachsen trat. 
Er verhandelte im Januar 1552 mit Frankreich und erhielt die Zusage fUr Hilfs
gelder zu einem Feldzug gegen den Kaiser, den KurfUrst Moritz taktisch sehr 
geschickt im Marz 1552 begann. Der Kaiserwurde in Innsbruck iiberrascht und 
konnte nur mit Not entkommen. Das hessische Aufgebot erstiirmte die Eh
renburger Klause in Tiro!. Die Gegner einigten sich nach diesen Ereignissen 
auf Friedensverhandlungen, deren Ergebnis der "Passauer Vert rag" vom 15. 
August 1552 war. Durch ihn wurde das "Interim" aufgehoben und Friede bis 
zum nachsten Reichstag vereinbart. Und mr LandgrafPhilipp schlug nun end
lich am 4. September 1552 die Stunde der Freiheit zur Riickkehr in sein arg 
angeschlagenes Land. 
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8. Der kirchliche Wiederaufbau in Hessen 
Nach dem erfolglosen Ringen, die religiose Reichseinheit wiederherzustel

len, und nach den Unruhen und Kriegen irn Reich wuchs unter den Landes
herren der Wunsch nach einem dauerhaften Frieden. lm protestantischen La
ger vereinbarte man Konvente zur Beilegung von tbeologischen Streiligkei
ten, zu Erorterungen tiber ein gemeinsames Verhalten irn Blick auf den nach
sten Reichstag und das geplante Konzil sowie zur Vorbereitung von Gespra
chen mit der katholischen Seite. Am ersten Konvenl, der im Mai 1554 in 
Naumburg/Saale stattfand, nabmen als hessische Theologen die Superinten
denten Adam Krafft, Caspar Kauffunger und Jobannes Pistorius teil". Der 
dann im folgenden Jahr in Augsburg anberaumte Reichstag beschloB am 25. 
September 1555 den "Augsburger Religionsfrieden", der die konfessioneHe 
Spaltung in Deutschland besiegelte und zugleich den Territorien konfessio
neHe Geschlossenheit bestatigte - entweder durch Zugehorigkeil zur "Familie 
der Augsburgischen Konfession" oder zur alten Religion. Der "Zwinglianis
mus" blieb ausgeschlossen. 

Der "Augsburger Religionsfriede" fUhrte nach der Zasur des "lnterims" zur 
zweiten Phase im Aufbau der protestantischen Kirche in der Landgrafschaft 
Hessen. Zurn raschen Wiederaufbau und zur weiteren Formung des kirchli
ch en Lebens war die feste Haltung der hessischen Regierung und der Pfarrer
schaft wahrend des "Interims" eine wesentliche Vorgabe. 

Der weitere Weg der protestantischen Kirche in der Landgrafschaft Hessen 
ist besonders mit dem Wirken des Marburger Theologieprofessors Andreas 
Hyperius 46 verbunden, der in jener Zeit als das geistliche Haupt der hessi
schen Kirche bezeichnet werden kann. Neben ihm standen der aus Treysa 
stammende Pfarrer Nikolaus Rhodingus, seit 1555 Pfarrer in Marburg, der 
Superintendent Johannes Pistorius, Nidda. Von auBerbalb trat Philipp Me
lanchthon als enger Berater hinzu. Er nahm die Stelle von Martin Bucer ein, 
der wahrend des "lnterims" nach England ausgewichen war und dort 1551 ver
starb. 

Zwar blieb Caspar Kauffunger auch weiterhin an theologischen Gutachten 
beteiligt, doch scheint sein weileres Wirken zunehmend auf die Tatigkeit als 
Superintendent der Kasseler Diozese bezogen gewesen zu sein. 1553 erwarb er 
fUr vier Gulden das Kasseler Biirgerrecht und wurde Mitglied der "Hansegre
bengilde", der vornebmen Kasseler Zunft von Tuchhandlern und Kauneuten. 

Die 1556 von Landgraf Philipp angeordnete "AlIgerneine hessische Kir
chenvisitation" bezog auch die Tatigkeit der Superintendenten ein 48

. Caspar 
Kauffunger trug vor, daB er dem "Augsburgischen Bekenntnis" gemaB lehre. 
Er beklagte das unziichtige Leben in Kassel und die FeststeHung, daB die Kas
seler Ratsherren seit langerer Zeit nicht mehr zurn Abendmahl gingen. Fiir die 
alphabetarii" in Kassel regte er aus padagogischen Griinden besondere Scbu
len an. Von seinem Engagement in Schulfragen zeugen auch seine Verhand
lungen zur Errichtung einer Schule im ehemaligen Kloster Hasungen 50 . 

Zur Tatigkeit des Superintendenten gehorten Verhandlungen bei Ehefra
gen und die Beilegung von Streiligkeilen unler den Pfarrern. Gelegentlicb lau
chen auch noch Auseinandersetzungen mit einzelnen Wiedertaufern auf. 
Nachdriicklich selzle sich Caspar Kauffunger fUr die Verbesserung der meist 
diirftigen Einkiinfte der Prarrer ein. Auch klagte er dariiber, daB die Kasseler 
Ratsherren ihrer Pflicht, die Pfarrhauser zu unterhalten, kaum nachkamen 51. 
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Regelmallig nahm er an denjahrlich stattfindenden Synoden teil, die auller 
den Regularien auch Grundsatzfragen zu behandeln hatten, wie z. B. im Jahre 
1558 bei der Synode in Ziegenbain das Ergebnis des .Frankfurter Konvents" 
(Marz 1558) zur Beilegung theolojlischer Streitigkeiten im protestantischen 
Lager ("Frankfurter Konkordie") 5 . 

Ein besonders seelsorgerisches Problem stellte offenbar die verbreitete 
Trunksucht unter der Pfarrerschaft dar. Sie war Tbema der Synode von 1559 " 
und fUbrte zu einem geharnischten Ausschreiben des Landgrafen an die Pfar
rerschaft ". Sechs Jahre spater (1565) sahen si ch die Superintendenten genii
tigt, wegen dieses Ubels eine gemeinsam unterschriebene Mahnung an die 
Pfarrerschaft zu rich ten 55 . 

Die mancherlei Millstande und fehlenden Grundlinien fUr das kirchliche 
und gemeindliche Leben machten deutlich, dall eine ausfUhrliche, verbindli
che Kirchenordnung dringlich sei 56. Der Synode des Jahres 1560 lag ein ent
sprechender Entwurf vor, mit dessen Abfassung Landgraf Philipp einige na
mentlich nicht bekannte Theologen beauftragt hatte. Der Entwurf wurde als 
ungeniigend empfunden; Professor Andreas Hyperius und Stadtpfarrer Niko
laus Rhodingus erhielten den Auftrag zur Vberarbeitung. Ein Teilergebnis lag 
der Synode 1561 vor. Die beiden Verfasser wurden nun gebeten, die Arbei! 
rasch abzuscbliellen, damit 1562 die Kirchenordnung verabschiedet werden 
kiinne. Doch dauerte es noch vier Jahre bis sie ihre endgiiltige Form erhielt, al
lerdings fehlte noch ihr vierter Teil (Kircbenzucht). Die 1566 gedruckte Kir
chenordnung schliellt den Aufbau der reformatoriscben Kircbe in Hessen zur 
Zeit des Landgrafen Philipp des Grullmiitigen ab, der am 31. Marz 1567 starb. 
Wenngleich ibr die rechtliche Geltung versagt blieb, hatte sie do ch erkennba
ren Einflull auf die weitere Entwicklung der Ordnung des kirchlichen Lebens. 

Nach dem Tode des Landgrafen Philipp und der Teilung des Landes unter 
seine Siihne, gemall seines Testaments vom 6. Marz 1560", sollte die Landes
einheit voll erhalten bleiben. Fiir den kirchlichen Zusammenhalt warenjahrli
che Generalsynoden vorgesehen. Die erste fand 1568 in Marburg statt '. Ca
spar Kauffunger konnle wegen Krankbeil nichl leilnehmen. Ihn verlral der 
Dekan des SI. Marlinsslifles und PfaTTer der Freiheiler Gemeinde in Kassel, 
Barlholomaus Meier, der bei dieser Generalsynode mit der Ausarbeitung des 
noch fehlenden vierten Teils der Kirchenordnung belraut wurde. 

Die zweile Generalsynode Iral im folgenden Jahr in Kassel zusammen 60. 

An ihr nab m an fangs Caspar Kauffunger leil und gab einen Berichl iiber die 
"Gebrechen" in seiner Di6zese. Danach iegte er das Amt als Superintendent 
nieder. Die Wahlversammlung der PfaTTer der Diiizese Kassel, die das Vor
schlagsrecbl fUr den Nachfolger hatte, wahlte wahrend der Generalsynode am 
16. Juni 1569 Barlbolomaus Meier. "In ihm erhiell die hessische Kirche den tal
kraftigsten und treuesten Superintendenten der nachstfolgenden Zeiten" 
(Heinrich Heppe 61). 

Caspar Kauffunger slarb am 14. Mai 1570 (Pfingslsonntag) und wurde am 
folgenden Tag begraben. Der Einlrag im Kirchenbuch der AlIsladler Kirchen
gemeinde lautet: Der Ehrwiirdige Caspar Lanius (Kauffunger), Superintendent 
und Pjarrheruffder Altsfadt zu Cassel, christ/ich undwohl im Herm enfschlajen, 
dem und uns alien Gott wolle geben eine jrjj/iche uffersfehung AMEN". 

Vber das familiare Leben von Caspar Kauffunger isl uns wenij! bekannl. 
Aus dem Urteil eines Rechtsstreites urn das Erbe seiner Witwe 6 zwischen 
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Marten Hoemail n und dessen consort als KHiger und lohann Kauffunger und 
seiner Schwester Katharina im lahre 1589 ist der Vorname der nachgelassenen 
Witwe Caspar Kauffungers, Katharina, bezeugt. Der Rechtsstreit legt nahe, 
daB keine direkten Nachkommen lebten. Die Ehefrau Caspar Kauffungers 
k6nnte eine geborene Hoemann gewesen sein, und vermutlich waren die 
erwiihnten BekJagten, lohann und Katharina Kauffunger, Geschwisterkinder 
ihres Ehemanns. 

Flir die damalige Zeit war Caspar Kauffunger eine sehr lange Lebenszeit be
schieden. Die Ereignisse der Reformationszeit und des Aufbaus der protestan
tischen Kirche in der Landgrafschaft Hessen, an dem er liber vierzig lahre lang 
beteiligt war, sind deutiich in sein Leben eingewoben. Als Pfarrer, Superinten
dent und Berater des Landgrafen trug er umsichtig, verantwortungsvoli und 
stand haft die groBe Blirde seiner Verantwortung. 

Anhang: Eigenhandiger Lebenslauf von Caspar Kauffunger* 
TRANSSKRIPTION ** 

DysjJer zeit versihet mit gottejJ hulpJ berurle pJar Caspar KaufJunger von Ober
kauifungen burtick geboren von Hermann WagneifJ und seiner geliepten haus
/rauen Katarinen zu Cassel, im particular durch anhalten seines vetter, herr Her
mann Reymbolt selig, weiland canonico zu Cassel, im/unp/tzehenenjar aber sei
nes alters gegen Naumburck zu Meisfien abge/ertiget zur schule. 1st also ausft/ur
witz sine consensu parentum et cognatorum inft closter p/orten kommen, im an
fang aber deft evangelii wider von seinen Eltern, da er zehnjare darinne gewefien, 
wider heraufi ge/ordert. mitlerwyle aber zu Leypzick in collegio dmi Bernhardi stu
diret und insignia magisterii entpfangen. Im lande aber X jahr zu kyrchdietmol 
durch den herrn ... *.* magistrum adamum zum capellan be/urdert. Doctor Wai
ter ist p/arher zu der zeit gewefien zu kyrchdietmol, hat aber durch sich selbst den 
diensl nicht verwallel. nach aujJlauJ aber der zehenjar zu Cassel XXXIIII jar der 
Kyrchen daselbst beide, aufJ der Jreyheil und aelternslatjiir eynen diaconum und 
p/arhern gedienet. 
Annos natus sexaginta novem Caspar Kauffunger fit 

OSERTRAGUNG 

Zur Zeit versieht mil Gottes Hilfe die oben genannte pfarrei (Kassel-Altstadt) Caspar KaufTunger 
aus OberkaufTungen gebi.irtig, Sohn des Hermann Wagner und seiner geliebten Hausfrau Kathari
na. Partikularschiiler in Kassel aufVeranlassung seines Verwandten, des verstorbenen Herrn Her
mann Reimbold , der Kanoniker in Kassel war. Mit 15 Jahren nach Naumburg in MeiBen zur Schule 
geschickt. 1st dann aus Leichtsinn, ohne Zustimmung der Ellern und Verwandten, in das Kloster 
Pforta eingetreten. Nachdem er zehn Jahre darinnen war, wurde er zu Beginn der Reformation von 
seinen Eltern wieder herausgefordert. Mittierweile hane er zu Leipzig im SI. Bernhardskolleg stu
diert und den Magistergrad erreicht. In der Heimat war er zuniichst zehn Jahre in Kirchditmold , 
nachdem er durch Magister Adam Kraffi zum Kapian ernannt worden war. Or. Waiter ist zu dieser 
Zeit Pfarrer in Kirchditmold gewesen, hat aber selber nicht den Oiensl verwaltet. Nach Ablaufder 
zehn Jahre diente er 34 Jahre in Kassel als Diakon und Pfarrer der Freiheiter- und der Altstiidter 
Kirche. 
Er ist 69 Jahre alt. (Unterschrift) 

• Oer eigenhandige Lebenslauffindet sich in einem Verzeichnis der Kirchengi.iter und Pfarrei
einkUnfte, das Landgraf Wilhelm IV. fLir die Generalsynode 1569 angefordert hatte (StAM 
315.1 Nr. 320). Die Stelleninhaber wurden aufgefordert, dem Kompetenzregister einen eige
nen Lebenslauf anzufligen. 
Oer Lebenslauf ist abgedruckt bei Hugo Brunner, a. a. O. 
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•• Die sorgfahige NachprUfung der Transskription verdanke ich 
Schneider, Marburg. ... Textrasur bzw. Streichung; noch lesbar: Johannem Wa(lter?} . 
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3 Text mit Quellenangaben siehe Anhang. 
4 Meyer, a.a.O., S. 316; in Niederkaufungen der Name erst seit 1669, Zeihe, a.a.O., S. 51. 
5 Addiert man die im handschriftlichen Lebenslaufbenannten Jahre, so ergibt si ch das Geburts

jahr 1500 ;jedoch is! fraglich, ob Kauffunger bereits im Jahr seiner Naumburger Einschulung 
in das Kloster Pforta eintrat. 

6 Der Name Reimbold ist im 16. Jahrhundert in Oberkaufungen bezeugt, Meyer, a. a. 0., S. 315, 
er konnte der Madchenname der Mutter Caspar Kauffungers sein. 

7 Vg!. Heinrich Boehmer: Der junge Luther, 3. Aun., Leipzig 1939, S. 26ff. 
8 Vg!. Martin Luthers Schrift "De votis monasticis" (1521), WA 8, 573-669 u. Nicolaus Heutger, 

a. a. O. 
9 Vorname Hektor (HUtteroth APR. S. 389) wohl ein Lesefehler des handschriftlichen Lebens

laufes Caspar KaufTungers (Hector statt Doctor). 
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10 Siehe KaufTungers Beleiligung an der Visitation im Amt Felsberg (1536), Franz UQHR I, 
Nr. 327. 

11 Hiltteroth APR, S. 282 , ROO, 3. Aufl ., S. 1l00f. 
12 Sehling, a.a. O., S. 82- 91. 
13 Siehe Franz UQHR, Bd. 4 : Wiedertauferakten. 
14 Sehling, a. a. O., S. 101- 112. 
15 Sehling, a. a. O., S. 113- 130. 
16 Seit 1541 Superintendent der Diozese AIsfeld , HUtteroth APR, S. 16. 
17 SebJing, a. a. O., S. 131- 142. 
18 Martin Bucer, Deutsche Schriften 7, S. 356. 
19 Siehe Maurer, a. a. O., S. 355fT. 
20 Gest. 1566. 
21 Franz UQHR I, Nr. 414. 
22 Siehe Hassenkamp, a. a. 0 ., I, S. 481 fT. 
23 Dies gilt besonders auch fUr die beiden Gutachten der ober· und niederhessischen Pfarrer zur 

"Vergleichung de r Religionsslreitigkeiten" Franz UQHR I, Nr. 514; am niederhessischen Gut· 
achten war Caspar KaufTunger beteiligt. 

24 Hassenkamp, a. a. 0 ., I, 612 . 
25 Vgl. zum fo1genden RE, Bd. 19, Leipzig 1907, S. 167 fT. 
26 Siehe z. B. Homberger Kircbenordnung 1526. 
27 Sebling, a. a. O., S. 71- 74, erweitert durch die Kirchendienerordnung von 1537, Sehling, 

a. a. 0 ., S. 92-100. 
28 Franz UQHR 11, Nr. 605-607. 
29 Franz UQHR 11 , Nr. 609. 
30 Franz UQHR 11, Nr. 613 u. 615 . 
31 Franz UQHR 11, Nr. 650a, Hiltteroth APR, S. 202fT. 
32 Franz UQHR 11, Nr. 653 A. 
33 Franz UQHR n. Nr. 653 B + C. 
34 Franz UQHR 11, Nr. 653 E. 
35 Franz UQHR n, Nr. 690. 
36 Franz UQHR 11 , Nr.688. 
37 Franz UQHR 11, Nr.704. 
38 Franz UQHR 11, Nr. 709. 
39 Franz UQHR 11, Nr. 662. 
40 Franz UQHR 11, Nr. 668 u. 670. 
41 Hermann, a.a. O., S. 138fT. 
42 Franz UQHR 11 . Nr. 715. 
43 Franz UQHR 11, Nr. 717. 
44 Franz UQHR 11, Nr. 770 ; Hassenkamp, a.a. O., I. S. 704f. 
45 Hermann, a. a. 0 ., S. 163. 
46 Geb . ISH, 1542-1564 in Marburg, vgl. Hiltteroth APR, S. 156, Hassenk.amp, a. a. 0 ., 11, S. 453fT. 
47 Siehe z. B. bei Franz UQHR n, Nr. 882 u. 883. 
48 Franz UQHR 11, Nr. 797 ; die Visitationsordnung wurde .. von den Theologen zu Kasse'" aufge· 

setzt. 
49 Franz UQHR n, Nr. 211. 
50 Franz UQHR 11 , Nr. 335. 
51 Franz UQHR n, Nr. 812 . 
52 Franz UQHR n, Nr. 834. 
53 Franz UQHR 11, Nr. 845. 
54 Franz UQHR 11, Nr. 846. 
SS Franz UQHR 11, Nr. 936. 
56 Heppe HKG I, S. 2911T. 
57 Sebling, a. a. O., S. 176-337 ; Hassenkamp, a. a.O., S. 461fT. 
58 Franz UQHR 11, Nr. 814. 
59 Sehling, a. a. O., S. 347- 350; Heppe HGGS I, S. 24-38. 
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