
nGottes rechte Hand kann alles andem" 
Leben und Werk des zeitweUigen Hofgeismarer Pfarrers Burkard Waldis 

Helmul Burmeisler 

In der Sladlgeschichle seines zeilweiligen Wirkungsorles Hofgeismar such I 
man seinen Namen verge bens, uDd 3uch in nochjiingerer Zeit ist ihm im nord
lichen Hessen wenig Aufmerksamkeil zuleil geworden. Burcardus Waldis 
nennl er sich selbsl auf den Tilelbliillern seiner religiosen und weltlichen 
Dichlungen \ als Burchard. Borchardt oder Burkard, auch Burkart, meisl 
jedoch als Burkard Waldis verzeichnen ihn auch jungst Lexika und Literatur
geschichten, einige dabei durchaus erstauntich eingehend. Die Rede ist von 
einem Mann, der als Zeitgenosse Luthers vor allem wegen seiner Fabel- und 
Psalmendichlungen gewiirdigl wird und der uns doch auch durch einen die 
Zeitliiufe spiegelnden "bunten Schicksalswechsel" ' als eine hochst interes
sanle Personlichkeil begegnel. 

Obwohl er in alien bedeulenderen lileralurgeschichtlichen Darstellungen 
zur Reformationszeil - meist in der erkennbaren Nachfolge der fruhen 
Gesamleinschiitzung durch A. F. C. Vilmar und Karl Goedeke ' - priisent ist, 
sind ausftihrlichere biographische Wurdigungen sellen geworden '. 1881 halle 
Gustav Milchsack zu einer Ausgabe von Waldis' "Verlorenem Sohn" eine 501-
che umfassende Darslellung versucht '. Vor allem dessen Ergebnisse und zwi
schenzeitliche Delailforschungen z. B. durch Lulz Mackensen 6 und bei Oskar 
Hutteroth " ab er auch literalurgeschichlliche Texte faBle Gunter E.Th. Bez
zenberger 1984 zu einer Uberschau iiber Leben und Werk des Burkard Waldis 
zusammen ' , der er feinftihlig nachgestaltele und sprachlich gegliittele TexI
beispiele hinzuftigte in der Absicht, "das Werk des Burkard Waldis in unserer 
Zeit einem groBeren Kreis bekanntzumachen und die Erinnerung an ihn zu 
beleben" ' . Diesem Ziel dient- bei Heraushebung der Beziehung des Waldis 
zu unserer nahereD hessischen Heimat - 3uch def vorliegende kleine Beitrag, 
def sich in erster Linie aIs abwagende Zusammenschau meist iilterer his to
risch-biographischer und lileralurgeschichtlicher Arbeiten versleht, zu denen 
in jungsler Zeil die weniger uberzeugende Darslellung durch Karl Steinbach 
und Elisabeth Rieger hinzugetrelen iSl lO 

* * * 
Burkard Waldis - dessen Lebenslauftrolz der engen Verbindung zwischen 

Werk und Biographie noch immer nichl ohne Lucken nachzuzeichnen iSI -
wu rde zwischen 1490 und 1495 in Allendorf an der Werra geboren. Zumeisl 
anzutrefTen ist die Anselzung des aufgrund verantworllicher Tiiligkeilen des 
Waldis "zuriickgerechneten" Geburtsjahres 1490, wiihrend man sich mit Blick 
z. B. aur seine Vaterschaft spiiter leichter einen deutlich jlingeren Mann den
ken konnte. 

Der Name der hochangesehenen Patrizie rfamilie leitet sich her von dem 
nahegelegenen Dorf Wahlhausen (einst Waldesa, darin der Waldisbach, ein 
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ostlicher WerrazufluG) " . Waldis' Valer Hermann verzeichnen die Quellen 
1475 als Ralsmilgiied und 1512 als Kammerer in AlIendorf; Urkunden nennen 
ihn pronner (also Salzsieder, im Bereich des heuligen Sooden), ZinngieGer 
und Spilalvormund. Zwei seiner Briider - Hans und Bemhard - waren gleich
falls Pfanner, in verschiedenen Jahren auch AlIendorfer Burgermeisler (in 
1557 der erslgenannle, in 1549, 1563, 1566 der lelzlere); bekannl sind aus den 
Urkunden auch die Bruder Urban und Chrislian. Das bohe Ansehen der Fami
lie laGt eine uberdurchschniltliche Aus- und Schulbildung von Burkard Waldis 
als sicher erscheinen. 

Das ersle fesle biographische Dalum iSI- wegen der Zerslorung Aliendorfs 
durch .kaiserliche Volker" am 27. April 1637, als viele allere Urkunden verlo
rengin~en 11 . - das Jahr 1522, als Waldis uns .unvermittell als Franziskaner in 
Riga" 1 im Diensl des Erzbischofs Jaspar van Linden begegne!. 

Unsere Wissenslucke hinsichtiich der vorausliegenden Lebensjahre mill 
Gunler Bezzenberger mil uberzeugenden Oberlegungen zum wahrscheinli
chen Wechsel des Waldis aus einem burgerlichen Beruf in den geistlichen 
Sland - ahnlich dem plolzlichen EnlschluG Martin Lulhers, in einer im religio
sen Raum hochexplosiven Zeil eine personliche Enlscheidung zu Ireffen 13. 

Richlig isl sicher auch die weitere Oberlegung, die spalere Taligkeil als Zinn
gieGer vor dem Hinlergrund der Zunftbeslimmungen der Zeil als Wiederauf- ' 
nahme eines vermullich in der Jugend in der valerlichen Werkslatt erlernten 
Berufes zu verslehen " . 

Wir erleben Waldis als hineingeslellt in die POlilischen Wirren im Gefolge 
der Reformation, die auch die Oslseemelropole Riga im damaligen DeuIschen 
Ordensland Livland ergriffund die Sladl zum evangeliscben Glauben ubertre
len lieG. Wohl aufgrund des groGenVerlrauens seiner Vorgeselzlen wurde der 
Franziskanerpaler Waldis .nach Durchmhrung der Reformalion in der Sladl 
mil zwei Milbriidem 1523 nach DeuIschland zum Kaiser und nach Rom 
gesandl, urn Beisland und Unlerslulzung gegen die Glaubenserneuerer zu 
erbillen" IS . Die Zwei-Fronlen-Auseinanderselzungen der kalholischen Kir
che mil dem .andrangenden Lulhertum" 16 im Norden und der Turkengefahr 
im Oslen lieG die papstiiche Anlwort von Clemens VII. an den Rigaer Erzbi
schof eher diplomalisch, also weniger kJar ausfallen als erhom. Ein die Reichs
achl androhendes Sendschreiben an die Sladl Riga von der Hand des Sleliver
Irelers des in Spanien abwesenden Kaisers Karl V., Philipp von Baden, in 
Augsburg und eine schriftliche Anweisung des papstiichen Legalen Kardinal 
Lorenzo Campeggi 17 in Numberg, die durch die drei Franziskaner erbelen 
wurden, stUlzlen jedoch den Rigaer Erzbischof bei seinen Bemuhungen urn 
Eindammung der Reformation. Dennoch konnle dieser nichl verhindern, daG 
Waldis bei seiner Rtickkehr von dem evangelischen Ral der Sladl Riga in den 
Kerker geworfen wurde. 

Seine schnelie Freilassung nach nur wenigen Wochen erreichle er nach sei
nem Obertritt zum Proleslantismus. Dieser Gesinnungswechsel erklart sich 
vermutlich - bei Ausdeutung von Texlpassagen aus den .Fabeln" - durch die 
Waldis vielfaltig ernuchternde Romreise (mil ihren ihn zum Teil anekelnden 
Erlebnissen) sowie aus der geradezu zwangslaufigen Begegnung mil den 
Gedanken des Reformalors Luther 18 . Waldis hal die Bedenkzeil im Kerker 
genulzl; es gibl durchaus keine Hinweise darauf, daG er schon als Junger 
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Luthers aus Rom zuriickgekebrt ist, wie noch in jiingeren Quellen behauptet 
wird 19

. 

Es folgen Jahre der Tiitigkeit als biirgerlicher kangeter(KannengieBer)20, als 
geschiiftstiichtiger Hausbesitzer, als nach Ausweis verschiedener Angaben in 
seinen Fabeln vermutlich weitgereister Handelsmann, als "Sachverstandiger 
in Miinzangelegenbeiten"'l mr den Rat der Stadt Riga und den Statthalter des 
Deutschen Ordens, Waiter von Plettenberg. Burkard Waldis erstellt eine 
"umfangreiche Denkschrift iiber die Goldwiihrung""-

Zugleich wird Waldis 1527 greifbar als Verfasser eines zweiaktigen Fast
nachtspiels "De parabell vam vorlorn SlObn" 2J. Dieses in der Literatur vieWil
tig diskutierte, erste Spiel in deutscher Sprache, das eine Einteilung in Akte 
kennt, spiegelt den antithetischen Aufbau urn den pbarisiierhaft-werkgerech
ten Bruder und den heruntergekommenen, aber an die viiterliche, das heiBt 
zugleich giittliche Gnade glaubenden "verlorenen Sohn". Mit dieser am 
15. Februar 1527 auf dem Ri~aer Marktplatz uraufgemhrten "bedeutendsten 
Dramatisierung der Parabel" J, stellt sich Waldis "bewuBt in den Dienst refor
matorischer Konfessionspolemik" 24. 

Waldis' Mitarbeit an der lutberischen Kirchenordnung Rigas von 1530 
scheint gesichert. 

Seine Heirat 1524 oder 1525 mit der Witwe Barbara Schulthe aus Kiinigs
berg war - wiederum U.3. oach Ausweis verschiedener Andeutungen in seinen 
Werken - eine Katastrophe"'. Schlimmer jedoch traf ihn eine fast vierjiibrige 
Einkerkerung" durch den livliindischen, katbolisch gebliebenen Ordensmei
ster Hermann von Briiggeney, nacbdem sich Waldis in einer Art geheim
dienstlicher Tiitigkeit als Bote mr den protestantischen Rat der Stadt Riga ein
gesetzt hatte. So wurde er rwegen Aufruhrs und Meuterei"" bzw. "infolge 
politischer Mitbetiitigung"' unter Anklage gestellt. 

1m Kerker - den Hinrichtungstod stiindig vor Augen und hiiufiger Folte
rung unterworfen (die zu "mancherlei Gestiindnissen" mhrte 28

) - begann Wal
dis mit seinen Psalmendichtungen, die den Verfasser als zutiefst gottvertrau
enden Mann ausweisen; das entstehende Werk wurde ab er erst 1553 
gedruckt 29. 

Zweimal wandte si cb LandgrafPbilipp von Hessen auf Anspracbe der ein
fiuBreichen Allendorfer Familie des Eingekerkerten vermittelnd und mrbit
tend an den Ordensmeister (1538, 1540), aber aucb eine gemeinsame Reise 
aller vier Waldisbriider nach Riga brachte zuniicbst kein Ergebnis, eher Vertrii
stungen,ja sogar Haftverscharfungen. Erst anHiBlich einer weiteren Reise sei
ner Briider Hans und Bernbard und aufgrund dringender Bitten des Rigaer 
Rates kam Waldis It. einem Bericht des Felliner Komturs Jobann von der 
Recke endlicb am 21. Juli 1540 nacb dem Urfehdeschwur frei. 

Vom selben Tag datierte auch eine Urkunde, die vermutlicb die giitliche 
besitzrechtliche Einigung mit seiner Frau sowie die Scheidung festhielt. AIs
bald iibertrug Waldis auch die ZinngieBerei an seinen Gesellen Cyriacus Kluth 
und kehrte selbst, vom Kerker gezeichnet, mit seinen Briidern nach Allendorf 
zurtick 30

. 

"Die Beriihrung mit der hessischen Erde weckte seine Kampfnatur wieder 
aur" JJ, womit auf die verschiedenen politiscben und historiscben Dichtungen 
des Waldis angespielt sein soil. Unter diesen nennt Hans Rupprich als das 
"bedeutendste Gedicht,,32 ein gegen den Reformationsgegner Herzog Hein-
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rich d.J. von Braunschweig-Wolfenbuttel gerichtetes dreiteiliges satirisches 
Werk, mit dem Waldis 1542 seinen Landesherrn Philipp von Hessen unter
stutzte. Ungleich wichtiger istjedocb die 400 .Fabeln" umfassende Sammlung 
.Esopus. Gantz new gemacht vnd in Reimen gefaBt. Mit sampt hundert Newer 
Fabeln vormals in Druck nicht geseben noch auBgangen" (Frankfurt 1548; 6. 
Aufl. 1584) (d. s. ,iIIere lateiniscbe und deutsche Fabeln, Schwiinke, Anekdo
ten, Streiche, eigene Erlebnisse u. a. mil "durchweg reformatorischer Rich
tung""). Waldis widmete das noch in Riga begonnene Werk in Dankbarkeit 
dem dortigen Burgermeister fUr die Errettung aus der Kerkerhaft; die Fabeln 
selbst .ziihlen zu den besten Gedichten dieser Gattung"". Waldis hat sie . mit 
giucklicher Laune, trefTender und freimutbiger Satyre und nicht ohne Eigen
thumlichkeit in einer leichten und flieB enden Sprache bearbeitet". Jungere 
Fabeldichter . verdanken ihm den StofT, zum Theil die Einldeidung einiger 
ihrer gepriesensten Gedichte"" - ein alteres Urteil, das seitdem keine nen
nenswerte Einschriinkung erfahren hat. 

Von kaum abschiitzbarer Wirkung war auch die Ausfeilung des .Psalters" 
(Druck Frankfurt 1553), den die Literaturgeschichten - zumeist in der Nacb
folge der auSerordenUichen Hocbschiitzung durch A. F. C. Vilmar, der in ihm 
die Weiterfuhrung minnesangerischen Konnens sah 3. - einmutig als ein Werk 
von besonderer Bedeutung preisen. 

Ich bin mit diesen Hinweisen aufdie wichtigsten Publikationen nach seiner 
Kerkerhaft den Ereignissen vorausgeeilt, denn Waldis, der in der Heimat seine 
.alte Schaffenskraft" 31 zuruckgewann, traf fUr sich in schon fortgeschrittenem 
Alter die Entscheidung fUr den evangelischen Pfarrerberuf. Folgerichtig 
. betrieb er in Wittenberg Universitiitsstudien" J8 und borte seit dem 23. Okto
ber 1541 a1s Burchardus Vualdis Hessus Luthers Vorlesungen " . 

Uber die folgenden beiden Jahre im Leben des Burkard Waldis wissen wir 
bisher wenig, und auch fUr die meisten Biographen schlieBt sich als nennens
werte Tiitigkeit die Amtsubernahme des Pfarramtes in Abterode unmittelbar 
an die Wittenberger Studien an 40, 

Fruher wurde zur SchlieBung der Kenntnisliicke hiiufiger vermutet, er sei 
damaJs "KapJan der Landgriifin Margarethe von Hessen"41 gewesen . Dies wird 
heute nicht mehr wiederholt. Waldis widmete nur der von Landgraf Philipp 
1540 geheirateten Nebenfrau, Margarethe von der Saale, runf Jahre nach dem 
Tod der Landgriifin Christine, die Ubersetzung eines Buches von Thomas 
Kirchmair .Das Piipstisch Reych". Diese wurde 1555 in vier Stiidten (Berlin, 
Kassel, Hannover, Wolfenbuttel) herausgegeben und trug auf dem Titelblatt 
immerhin auch Waldis personliches Lebensmotto: "Mutatio est dexterae 
excelsi" . 

Zwar wird Waldis' zweite Ehe mil einer Hofgeismarer Pfarrerswitwe in den 
Quellen frUh verzeichnet, aber nur dUTch seine Nennung in einer im Staatsar
chiv Marburg verwahrten Hospitalrechnung aus 1544 wissen wir auch von sei
ner vorubergehenden Tiitigkeit als Pfarrer in Hofgeismar". 

Waldis ist damit in nachwittenbergischer Zeit erst wieder namhaft zu 
machen als Prediger in Hofgeismar in den Jahren 1543 und 1544. Er wird tiitig 
als zweiter Pfarrer neben Sebastian Hordelmann bzw. verwaltet an der AIt
stiid ter Kirche die PfarrstelIe nach dem Tod des Pfarrers Dr. theol. Johannes 
Westermann (wohl im Oktober 1542"). 1544 heiratet Waldis dessen Witwe, 
aber auch diese zweite Ehe scheint nicht glucklich gewesen zu sein. 

90 



Eine interessante Perstinlichkeit war nach den Forschungen Friedrich 
PfaITs flir die Hofgeismarer Stadtgescbichte« auch der spatestens 1535 in das 
Diakonat 45 berufene Dr. Johannes Westermann aus MUnster. Dieser war - als 
Augustinermtincb in Wittenberg ausgebildet - 1523 in sein Kloster Lippstadt 
zurUckgekehrt und dort flir kurze Zeit Prior geworden. Bald trat er jedoch zu 
dem neuen Glauben Uber und predigte den BUrgem Lippstadts unter Lebens
gefahr das Evangelium. In seiner Vaterstadt MUnster wetterte er wenig spater 
von der Kanzel gegen die dort vorUbergehend herrschenden Wiedertaufer, 
was ihn emeut zu einem Verfolgten im Glauben machte, dem dann Landgraf 
Philipp wohl ca. 1533/34 in Hofgeismar Zuflucht gewahrte und ein Amt Uber
trug. 

Einem Ersuchen des Landgrafen an BUrgermeister und Rat der Stadt vom 
28. November \15)42 zur Hilfe flir die Witwe nach dem Tod Westermanns ist 
zu entnehmen ',daG der gelerte (?) Pfarher zwar seine Behaiisunge in Hofgeis
mar vlfgericht hatte, daG er diese ab er doch nit hat Volnkomn ausfiiren mugen, 
was - ebenso wie das Wort von der nverlassenen Witwe" - als Hinweis auf den 
Selbstmord des Pfarrers zu werten is!. 

Seine auf Landgrafenwunsch und -geheiG eigentlich .Zeit ihres Lebens 
aller bUrgerlichen Pflichten" gegenUber der Stadt freie Witwe heiratete Bur
kard Waldis, der damit zugleich die Stadt enUastete und sich mit der Ubemom
menen Vorsorge flir die Frau (und deren Tochter 41

) selbst beschwerte. 
Zwar gehen mtiglicherweise aucb aus der Ehe des damais ca. 54jiihrigen 

Waldis mit der Witwe Westermann tatsachlich mebrere Kinder bervor, auf 
die Waldis selbst in einem seiner mit biographischen Daten durchwirkten 
Gedichte zu verweisen scheint (.von deutscbem Stamme, von deutscher Art 
. . . auch bei denen, die mich als Erbgut haben, aufbewahrt") , sie sind jedoch in 
den Urkunden nicht weiter greifbar, und van seiner Frau wird gesagt, daB sie 
nach einer spateren dritten Heirat leprakrank in Magdeburg als Bettlerin 
jammerlich starb 48. 

Wann Waldis nach Hofgeismar kommt, ist - dies im Gegensatz zu GUnter 
Bezzenberger - durchaus neu zu diskutieren. Sieht man se in en Amtsantritt 
namlich - woftir vieles spricht - in einem direkten Zusammenhang mit dem 
Tod Westermanns, so ist dies unter dem Gesichtspunkt wiinschenswert bald i
ger Besetzung einer Vakanz wenige Jahre nach Einflihrung der Reformation 
durchaus wahrscheinlich. Nach Ausweis des o. a.landgriiflichen Anschreibens 
an die Stadt Hofgeismar stirbt Westermannjedoch nicht erst im Oktober 1543, 
sondern bereits ein ganzes Jahr zuvor. Diese Korrektur sichert die Ansetzung 
der Hofgeismarer Tatigkeit des Burkard Waldis in den Jahren 1543-44 weiter 
ab, ja, man ktinnte seine Amtsaufnahrne sogar noch in das Jabr 1542 - dann 
mit Sicherheit zu Beginn der Weihnachtszeit - vermuten. Diese Uberlegung 
geht natiirlich von einer sehr schnellen Entscheidung zugunsten des Waldis 
aus, der zu diesem Zeitpunkt mtiglicberweise als Feldprediger zu Landgraf 
Philipps unmittelbarer Umgebung gehtirte" und gewissermaGen sofort ver
fligbar war. 

DaG Martin Luther selbst zu dieser Entscbeidung geraten oder anderweitig 
eingegriITen hat, ist zwar Spekulation, besitzt ab er einen hohen Wahrschein
lichkeitsgrad. Westermann war einst als Augustinermtinch sein Konfrater 
gewesen und hatte aufseine Veranlassung bin in Wittenberg seine Ausbildung 
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erhallen so Spater hatte Westermann ganz im Geiste des Reformators gewirkt, 
woriiber LUlher zweifellos informiert war. 

Der ca. 52jahrige Waldis wiederum war wenige Monate vor dem Tod 
WeSlermanns noch LUlhers Schiiler in Wittenberg gewesen, ein dur~b seine 
literarische Taligkeit und sein Glaubenszeugnis renommierter Mann, der aber 
doch wohl auch - modern gesprochen - ein .Unterbringungsfall" war. 

Erinnert werden muB hier auch an den mit Immenhausen und Grebenstein 
verbundenen Lutberschiiler Bartholomaus Riseberg " und an die - vermutli
che - Grebensteiner Herkunft des von Lutber selbst genannten eigenen insti
tutors (d. i. Lehrers) )ohann GrejJenstayn", die die Aufmerksamkeit des Refor
mators zusalzlich auf die kleinen Landstadle niirdlich Kassels gelenkl haben 
werden. 

Landgraf Philipp selbst waren beide Vorkampfer der Reformation bestens 
bekannt; von Westermanns Schicksal diinte er auf der Sababurg (.Zt pfen
borg"), von wo aus er seinen Brief an die Stadt sandte, ohnehin schnellstens 
unterrichtet warden sein. 

Die in Hofgeismar verbracble Zeit war flir den umtriebigen Burkard Waldis 
eine ruhige, literariscb produklive Lebenspbase. Im Jahr der vermutlicben 
Aufnahme se in er Hofgeismarer Tatigkeit hatte es in Wilzenhausen 1542 mit 
der Geburt siamesiscber Zwillinge ein weithin Aufsehen erregendes Ereignis 
gegeben, dem sich Waldis dann in einem .bankelsangerischen Spruchgedicht" 
zuwandte, das auch Hans Ruppricb als nennenswert hervorhebt ". Diese wiin
derliehe Geburt eines zweykijpfJigen Kindes (eines Knaben) deulel Waldis als 
Zeugnis, daB Gott will elwas N~es sehaffen / Die Welt zu sehreeken und zu 
strojJen. Das (Theodizee-)Thema der von Gott gesetzlen Zeichen in dieser 
Welt wird im Text vielfallig variiert; eine echte Bezugnahme etwa auf den Wil
zenhauser Fall fehlt jedoch. Waldis kennt ofTensichtlich selbst nur die Tatsa
che dieser Geburt, von der durchaus auch in Hofgeismar gesprochen worden 
sein wird. 

Derselben Gedichtsgattung zuzurechnen isl die wobl aucb in Hofgeismar 
entstandene satirische "wahrhaftige Historie von zwei Mitusen", die eine 
Hoslie gefressen haben und desbalb von den katholischen Geistlichen ver
brannt werden (1543). Ebenfalls in die Hofgeismarer Zeit fallt . ein mit Reimen 
versehenes Bilderbuch"" iiber • Vrsprung vnd herkumen der zwiilfT ersten 
alten Kiinig und FUrsten Deutscber Nation", das 1543 in Niirnberg erschien. 

1544 nimmt Waldis Abschied von Hofgeismar. Literaturgeschichten und 
Lexika nennen als seine ihn kennzeicbnende entscheidende Lebensstation 
seine Tatigkeit als . Pfarrer zu Abterode", die den entsprechenden Formulie
rungen zufolge sich meist unmittelbar an das Universitatsstudium anzuschlie
Ben scheint. Tatsachlich wird Burkard Waldis in dem MeiBnerdonam 13. Sep
tember 1544 nicht nur als erster evangelischer Pfarrer und Nachfolger des ver
storbenen Chr. Tbiele, sondem aufgrund der besonderen Geschicbte des 
Ortes nach 1077 auch als Propst " eingeflihrt. Aus den Jabren seiner Amtstii
tigkeit gibt es mehrere ihn betrefTende Urkunden, die u. a. seine Teilnahme an 
verschiedenen Synod en (Rotenburg, Kasse!) belegen ". Die ihm nacb 1552 
zufallende POicht, auch 14tagig in Eschwege zu predigen, liist Waldis wegen 
des fortgeschrittenen Alters mit Geld ab. Um die Jahresmitte 1556 erkrankt 
Waldis - miiglicherweise nach einem Schlaganfall - so schwer, daB er seinen 
Pfarrdienst nicht mehr ausiiben kann, sondern das Amt dem Ehemann seiner 
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Stieftochter, Balthasar Hildebrand, tibertragen muB. Da dieser in den Abter6-
der Urkunden bereits 1557 als Pfarrer genannt ist, wird Burkard Waldis wohl 
berei ts im November 1556 (nicht erst 1557, wie frtiher gelegentl ich gemulmaBI 
und noch injtingerer Zeil aufrechterhallen wurde) l'ieslorben sein . Ober seine 
Grabslii lle in Ablerode gibl es nur Vermulungen . 

* * * 
Mil Burkard Waldis slirbl einer der bedeulendslen deulschen Auloren der 

Reformationszeil, der sich sowohl durch sein kompromiB\oses Glaubens
zeugnis in Wort und Tal, durch die unverbrtichliche Treue gegentiber dem ihm 
wohlgesonnenen Landesfli rslen wie vor allem auch durch seine verschiede
nen wegweisenden Beilriige zur deulschen Literalurgeschichle (eigene Werke, 
Oberselzungen, Bearbeilungen usf.) bleibend einen Namen gemachl hal lS. 

Sein dem Psalm 77, V. II entlehnler Wahlspruch . Golles rechle Hand kann 
a\les iindem"" weisl gleichzeitig auf die Erfahrung eines als schicksalhaft 
begriffenen Lebens voller Veriinderungen wie auf jene unangreifbare Glau
bensgewiBheil einer immer scbtilzend bereilen Hand Goltes. Die Hofgeisma
rer Zeil des Burkard Waldis war dabei sicber nur ein kurzer, produktiver 
Lebensabschnill, der aber in sich die Besliiligung beider Aspekle des von Bur
kard Waldis gewiihllen Moltos trug. 

* * * 
.. Schwerlich wird mit Nachrichten von diesem Manne ins Reine zu kom

men seyn", prophezeil schon 1812 Slrieders hessische .Gelehrten- und 
Schriftsle\ler-Geschichle", und lalsiichlich iSI nach vielfaltigen Bemtihungen 
urn diesen hochinleressanlen Mann bis heule lelzle K1arheil tiber seinen 
Lebensweg nichl zu gewinnen gewesen 60. Auch Lulz Mackensen sagl unler 
Bezug auf. Waldis in Riga: die Riitsel, die dieser Sloff aufgibl, vermehren sich, 
je mehr man sich mil ihm beschiiftigl"61 - was durchaus auch von manchem 
seiner spiileren l ahre gesagl werden kann . Eine wissenschaftli ch exakl doku
menlierle Waldis-Biograph ie iSI noch immer ein Desideral. 

Anmerkunlen 

I Titelblau ·Abb. z.8 . bei Nad ler. Josef: Literaturgeschichte des Deutschen Vo lkes. Bd. 4, Berl in 
1941 , 4. Aufl ., S. 83. - Zwei T itelblattabb. in von Wilpert, Gero : Deutsche Literatur in Bildern . 
Stuttgart 1957, S. 77, 81 (diese Vorlageo ilblicherweise in jilngeren Oarsttllungen zu Waldis 
wiederabgedruckt). - S. z. 8 . ManD, Otto: Deutsche Literaturgeschichte. Gutersloh 1969, S. 90. 
- T ilcl rep ros 8uch bei Bezzenherger, Gunter E. Th.: Burkard Waldis. MOnch, ZinngieBer, 
Pfa rrer UDd Dichtc r. Kassel 1984, S. 65, 89. - Als Borchardus Waldis nennt sich der Verfasser 
minels der nacheina nde r zu lesende n Anfa n8~bu chs taben der Verszeil en de r Zueignung .. Tho 
dem Leser", bzw. Borchardt Waldis in der Obe rschrift der Vorrede 1527 beim "Verlorenen 
Soh n" (s. Milchsack, vg) . Anm. S, S. VI und S. 3 sowie Bezzenberger, S. 24 f.). Die Uberschrift 
der Vorrede wird besonders hiiufig unge nau zilie"_ - Gelegenllich innerhalb eines Bandes 
zwei Namensformen, vgl. Knudsen, Hans: Deutsche Thealergeschichle. SlulIga" 1959, S. 91, 
94; oder: Propyliien Geschichte de r Lileralu r. Bd. 3, Berli n 1988, S. 142,353. 

2 Biese, Alfred: Deulsche Lileralu rgeschichte. Bd. I , Munchen 1913, 6. Aun., S. 356. - Die in 
dem vorliegenden Beilrag zil ie rlen Literatu rgeschichten und Lex ika sind als Beispiele 
gemeint flirei ne Vielzahl beiziehbarer Werke.Vgl. z.B. Mennecke- Hanste in, Ute : Waldis. - In : 
Walther KiIly (Hrsg.): Li teratu rlexikon. Auto ren und Werke deutscher Sprache. Bd. 2, 1992, S. 
113 f . 

3 Vii mar, A. F.e.: Geschichte de r Deutschen National-Litteratu r. Marburg. Leipzig 1890, 23 . 
Aun ., S. 218, 25 1, 254 u. a.; Goedeke, Karl : Gru ndri6 zur Geschichte derdeutsche n Dichtu ng. 
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~rotftt rittt6 
in 

~. Ill. 

Vermutlich in Hofgeismar entstanden : B(urkhard) W(aldis): "Eine wiinderliche GebuTt eines 
zweyk6pffigen Kindes Zll Witzenhausen in Hessen geschehen", 1542. 
Erster Hinweis darauf in : Anzeiger fUr Kunde def deutschen VOTzeit, 4. Jg., 1856, S. 364 : "oach 
unbekannter Ho lzschnitt-Foliodruck". 
Einzig nachgewiesenes Exemplar heul e: Zent ralbibliothek ZU rich , PAS 11 12127. 
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Bd. 2, Dresden 1886,2. Aun., § 157 .. Burchard Waldis". S. 447-453. - Stilistische und inhalUiche 
Details zeigen, daB er eine wichtige QueUe fUr vie le Nachfolger ist ; vg) . z. 8 . Bezzenberger (vgl. 
Anm. 8). 

4 Ei nen literaturiiberblick einschlieBlich Zusammenfassung der wichtigslen biographischen 
Oalen bietet Rio rdan. John Lancaster: The Status of the Burkhard Waldis Studies . - In : 
Modern Language Quarterly. Bd. 2, Seanle 1941 (Rep rint New York 1971). S. 279-292. - Eine 
ihren Quellen ganzeng verpfli chtete, aberiiberschauende und WissensJUcken und Widersprii· 
che bekennende Darstcllung bietet Sippel. Martin : Burkard Waldis. - In : Aus der Geschichte 
der Stadt Bad Sooden· Allendorf 1218-1 968, hrsg. vam Magistral , Bad Sooden·Allendorf 1968, 
S. 57-59 emit 2 Titelblattabb.). - Eine harmonisierend geraffie Biographie dagegen und eine 
breite Werltvorstellung bietet Ploch, Georg: Leben und Werk des Burkhard Waldis. Ein hessi· 
scher Dichter des 16. Jahrhunderts. - In : Hessische Hei mat. Aus Natur und Geschichte. H. IS, 
1972, S. 57-59; H. 16. 1972, S. 61-62 (GieBener Zeitungsbeilage, nur Anrang der 70er lahre 
e rschienen; hi er Titelblatt und Textabb.; der Autor grein vor allem zuruck aufMilchsack und 
Kawerau, vgl. Anm. 5.11). - Anslitze dazu bietet injUngerer Zeit auch Beck. Han no: Dichter 
des Werra· MeiBner·Gebietes. - In : Land an Werra und MeiBner. Ein Heimatbuch. Bearb. von 
Erich Hildebrand , Eschwege (1983), S. 156. - Oer Band enthalt weitere Bezugnahmen auf Wal· 
dis, z. B. S. 86, 123, 299. NamensschTeibung und Lebensdaten dort nicht harmonisiert. 

5 Milchsack, Gustav : Der verlore ne Sohn, e in Fastnachtspie l von Burkard Waldis ( I 527) . Hallel 
S. 1881 (Neud rucke deutscher Liueraturwerke des XVI. und XVII. l ahrhunde rts Nr. 30). 

6 Mackensen, Lutz: Gedanken Uber die Rigaer Zeit des Burkard Waldis. - In : Zs. r. Volkskunde 
46. Jg., 1936/37 (Druck: Berlin 1938), S. 91-100. - Ders.: Waldis in Riga. -In : ZUT deutschen 
literatur AltHvlands. (Ostdeutsche Beitrage Bd. 18), Wilrzburg 1961, S. 59-83. - Zu den WeT· 
ken des Waldis gibt es ei ne Reihe von umfassenden Arbeiten . zu seiner Biographie auch eine 
mir bisheT nicht zug.iingliche Dissertation von H. Lindemann (Jena 1922). 

7 HOtteroth, Oskar : Die althessischen Pfarrer der Reformationszeit. Bearb . von Hilmar Mil· 
bradt. Marburg, Kassel 1966. S. 385-86. 

8 Vg!. Anm. 1. Der Band ist Abdruck eines me hrfac h von Bezze nberger gehaitenen Vortrags; er 
erschien leider oh ne wissenschaftlichen Apparat. In ausdriickJicher Hochachtung vor dem 
ungeheuren FleiB des 1993 verstorbenen Autors wurde diesen Quellen im Rahmen der vorlie· 
genden Arbeit nachgeforscht. Sie finden sich Uberwiegend in den Apparat dieses BeilTags e in· 
gearbeitet. 

9 Ebd. S. 8. 
10 Steinbach. Karl u. Riegel . Elisabeth: Burkard Waldis aus Allendorf an der Werra . Manch, 

ZinngieBer, Dichter. Probst (sic!) und protestantischer Pfarrer. - In : Das Werraland 39. Jg., 
1987, H. I, S. 1-3, H. 2, S. 41 ; unter dem Autorinnennamen EJisabet h Riegel geringfUgig text· 
lich verandert wiederabgedr. in : Reichenbacher Bliine r. Bd. 6, Hess.·Lichtenau 1988, S. 10-20 
(danach im folg. zil.). - Da hier zahlTei che Tatsachenbehauptungen oh ne Beachtung und Dis· 
kussion bisheriger Oberzeugungen eingebracht werden, nur se hr bedingt nutzbaT (vg!. zum 
Geburtsdatum 1496/97, zu r Besti mmung fUr den geistl iche n Stand, zur tatsac hJichen ad ligen 
He rkunft des Schulkollegen HonSltin, zum Spielo rt des " Verlorenen Sohnes", u.a.). dazu zahl· 
reiche, z. T. Obertragungsfehler, z. B. bei den Widmungszeilen des " Verlorenen Sohnes" 
allein deren 11 (!) . Der wissenschaftliche Apparat ist leider unzureichend. Die He rkunft ver· 
wendeter Texte. z. 8 . der "etwas uberarbeiteten Fassung" des 121. Psalms, wird gegen die 
Erstfassung nicht mehr belegt. u. m. a. m. 

11 Ich folge bei diesen als gesichert anzusprechenden Eingangsdaten e ng HUtteroth und Beuen· 
berger, die ihrerseits Striede r (vgl. Anm. 30) und Milchsack (vg!. Anm . 5) und besonders 
Kawe rau , Waldemar: Waldis. - In : AlIgemeine Deutsche Biographie (AD D), Leipzig 1896, S. 
70 1-709, verpflichtet sind . Die Ergebnisse breiter He rkunfisdiskussio n hane schon frUher vor· 
gelegt Buchenau, Georg: Leben und Schriflen des Burcard Waldis. Marburg 1858.40 S. 

11a Zur alteren und neueren Geschi che AlIendorfs. zu den Pfannerschaflen (S. 40 fT.), I U den F1ur· 
nam en (Waldis. S. 116) vg!. Reccius. Adolf: Geschichte der Stadt Allendorfin den Soden. Bad 
Sooden·Atlendorf 1930. Zerstorungsdatum dort S. 54. 

12 Nadler, Joser: Literaturgeschichte des deutschen Volkes. I. Bd .• Berlin 1939, S. 308. - Milch· 
sack (vg1. Anm. 5), S. Ill , hane zugleich bildhaft und sehr oplimistisch. wiewohJ unzutrefTend 
geschrieben: .,Ueber die Jugendjahre des Dichters ist nichts bekannt ; erst da, wo ihm in der 
politischen Geschichte LivJands eine RoUe zufallt, taucht sein Name aus dem Dunkel herauf, 
und von da an konnen WiT die Schicksale seines bewegten Lebens bis zu sei nem Tode unu nler· 
brochen verfolgen." 

13 Bezze nberger, S. 13. 
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14 Als feststehende Tatsache formuliert bei Hiltteroth. Gegensatzliche Oberlegungen, z.B. zu 
spaterem Berufseinstieg, berilcksichtigen die damalige Rechtslage bei .. zilnftigen" Berufen 
nicht. Irritierend ist das bewuBte Offenhalten dieser Frage - wohl in der Nachfolge des hie r 
von einem "Ratse'" sprechenden Mackensen (vgl. Anm. 6),1938, S. 95 - bei Steinbach/Riegel, 
S. 13 f. (vg\. Anm. 10). - Wer s ich namlich in Riga 1526 erfolgreich urn die Aufnahme als Mei
ster bemilht, in einem bemerkenswerten Eckhaus in der SchalstraJ3e eine Werkstatt ruhrt und 
einen Gehilfen beschaftigt, kann kein Berufsanfanger des lahres 1523/24 sein. Nur teilweise 
richtig gesehen bei Riordan (wie Anm. 4), S. 77: "Since he was able to enter a guild almost 
immediately, it is probable that he had already established secular connections while he was 
st ill a Franciscan"; letztere Oberlegung dabei eher ungenau formuliert . - Zu Waldis' Lebens
bedingungen in Riga vgl. Schirren, Co: Livliindische Charaktere. Burchard Waldis. - In: Balti
sche Monatsschrift. Bd. 3, Riga 1861, S. 503-524. Zu r Werkstatt vgl. hier S. 505. - Bei Steinbachl 
Riegel, S. 14, in der Nachfolge eines Aufsatzes von lohannes Gahlenbiick (Eine Zinnkanne des 
Burcbard Waldi s. - In : Mitteilungen aus der Iivlandischen Geschichte. Bd . 22, 1924-26, S. 578) 
erweiterte Hinweise auf den Verbleib wenigstens eines WerkstUckes von Burkard Waldis. 
Gerade das Fehlen von Werkstilcken des Waldis in Sammlungen und Museen ist Mackensen 
Anla13 zu sehr grundsatzlichen Zweifeln an der gangigen Vita des Burkard Waldis; vg\. Mak
kensen (vgl. Anm. 6), 1961 , S. 62 f." This occupation (als ZinngieBer, Bu) ... served merely as a 
shi eld fo r his political activities'" resilmie rt Riordan (vgl. Anm. 4), S. 279 die Oberlegungen 
Mackensens. 

15 Rupprich, Hans: Vom spaten Mittelalter b is zum Barock. Das Zeitaiter der Reformation 1520-
1570. Munchen 1973 , S. 160 (Geschichte der deutschen Lite ratur von den Anfangen bis zu r 
Gegenwart, von Helmut de Boor und Richard Newald. Bd. IV, 2). - Die Begleiter des Waldis 
waren Antonius Boemhover und Augustin Vlfeit. VI/el bei Hutteroth, S. 385, ist ein Druckfeh
ler. 

16 Nadler I, S. 308. 
17 Campeggio vielfach neben Campeggi. - Campeggi wies 1524 deutsche Anspruche auf eine Kir

chenreform scharfzuru ck und gewann deutsche Fursten dadurch fUr einen festen AnschluB an 
den Papst. - Der Name verstUm melt zu Campegi bei Steinbach / Riegel (vg\. Anm. 10), S. 13. 

18 Vgl. z. B. Bezzenberger, S. 19. Er fuBt hier aufde r Einschatzung dUTCh Milchsack (vgl. Anm. 5), 
S. IV, der auch bereits die entsprechenden Textstellen aus dem .. Esopus" beizieht. 

19 Literaturgeschichten - ohnehin stark voneinander profitierend - gehen bei Vmformulierun
gen von Angaben zu biographischen Fakten hiiufig bis zu glatten Fehlern . Vgl. z. B. " Von einer 
Romfahrt kehrte e r jedoch als Lutheraner zuru ck ... " bei : Blaschek, Kurt: Lexikon der Weltlite
ratur. Frankfurt, Wien 1956, S. 201. Ahnlich ungenau aucb Meyers Enzyklopiidisches Lexikon, 
Bd. 24. Mannheim, Wien, Zurich 198 1, S. 80 1: B.W. "kehrte von einer Romfahrt als uberzeug
ler Anhanger Luthers zuruck . . . ". - Die ADB, S. 703 dagegen, sagt im Grunde verbindlich: 
"Die nun uber ihn ve rhangte Haft muBte die Entscheidung beschleunigen. Er erklarte seinen 
Obertritt ...... - Alle Ergebnisse hat Mackensen zweifelnd hinterfragt, z. B. den Haftentlas
su ngsgru nd, die Munzkenntnisse, die weiten Reisen usf. "Fest bleibt die Tatsache, daB die 
Uberlieferten AuBenseiten von Waldis' Rigaer l ahren nicht zueinander stim men", vgl. Anm. 6, 
1938, S. 96. Die Waldis-Forschung ist zwar diesbezuglich bei den bisher unterstellten "Fakten" 
geb liebe n, ze igt s ich aber deutlich vorsichtig, so z.B. jilngst Ste iobach/ Riegel (vgl. Anm. 10). 

20 Se lbstbezeichnung in def niederdeutschen Vorbemerkung zu m " Verlorenen Soho" 1527, vg\. 
Bezzenberger, S. 25. 

21 Rupprich, S. 160. - Diese Hinweise auf "mehrere Denkschriften in Munzangelegenheiten" 
schon bei Milchsack (vg\. Anm. 5), S. IV (i mmer ohne genaueren Tite!). Dieser bei Buchenau 
(vg\. Anm. Il), S. 3 1: .. Gutachten uber eine ErhOhung des bisherischen Schillingstucke von 3 
auf 4 Pfennige"; die Schrift wurde vorgelegt von dem Underdenigen Borchart Waldis. 

22 Hutt eroth, S. 385. Er und der vor. zitie ren hierdie ADB , S. 703. Die originale QueUe ist : Akten 
und Recesse der livlandischen Standetafel Ill , Nr. 308, 309; S. 1000 (vg\. Mackensen, vgl. Anm. 
6, 1938, S. 95). Wiederabgedr. durch C . E. Nap iersky. - In : Mitteilungen aus derlivlandischen 
Geschichte. Bd . 8, Riga 1856, S. 334. 

23 Titelblatt-Abb. des ei nzigen erhaltenen Exe mplars der Originalausgabe in der He rzog August 
- Bibliothek Wolfenbuttel be i von Wilpert, vgl. Anm. I, S. 77, danach bei ve rsch . Autoren, 
auch bei Bezzenberger, S. 27. - Der niederdeutsche Titel Mung auch in Literaturgeschichten 
falsch zitiert. Wohl Fehllesung des Titelblatts ( .. 153 1 in Riga aufgeflihrt") bei Knudsen (vg\. 
Anm. I), S. 9 1. 

23a Von Wilpert, vgl. Anm. I, S. 77. 
24 Kindlors Literatur Lexikon im dtv. Munchen 1974, S. 7 171. Vg!. auch Otto Mann, wie Anm. I, 

S. 90: "Man spurt den strei tbaren Lutheraner". Schon bei ADB, S. 708: Waldis versuchte, "den 
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Kernpunkt der evangelischen Lehre, die Rechtfertigung durch den Glauben im Gegensatz zur 
romischen Werkgerechtigkeit, dramatisch zu gestalten". Vgl. ahnlich: Grimm, Gunter E.: 
Deutsche Literatur im 16. und 17. Jahrhundert. - in : Propylaen (vgl. Anm. I), S. 340: Das Spiel 
"ilIustriert auf dramatisch wirksame Weise Luthers Rechlfertigungslehre". 

248 Vgl. hierzu sowie zu dem Brief des Waldis an seine Schwagerin , zu der Klageschrift der Ehe· 
frau gegen ihn und zur gesamten Rigaer Zeit, usf. C. Schirren, wie Anm. 14. 

25 Von Weihnachten 1536 bis 21. Juli 1540. Diese Angaben ubereinstimmend in vielen Quellen. 
Die Annahme Rupprichs, S. 160 - "zwei Jahre in stre nger Kerkerhaft" - ist falsch , vgl. die 
BelegfU hrung bei Schirren (vgl. Anm. 14). Ruppri ch folgt und verkurzt zugleich Goedeke (vgl. 
Anm. 3), S. 448, der Waldis "zwei Jahre und langer in strengster Haft" sieht. 

26 Nadler I, S. 309, Originalvorwurf. 
27 Rupprich, S. 160, umformuliert und abgeschwacht. 
28 Hutteroth, S. 385, zilie rt hi er die ADB, S. 704, die ihrerseits Schirrens (vgl. Anm. 14) breiler 

ausmalende r Darslellung viele Oaten und Hinweise verdankl.Vgl. Goedeke (vgl. Anm. 3), S. 
448: "Die Folter pressle ihm Gestandnisse ab. Erhaltne Oocu mente laGen die Absicht durch
blicken, den Gefangenen in der Sl ille ve rschwinde n zu lallen ." 

29 Vgl. Bezzenberger, S. 46, 88; Titelblan dort S. 89; das Druckdatum 1552 z. B. bei Nadler I, S. 
309, und IV, S. 38 1, ist falsch. 

30 Vgl. Bezzenberger, S. 33 ff. Dieser Lebensabschnitt isl bei Milchsack (vgl. Anm. 5) eher min
verslandlich dargestellt. Auch hier wieder der se lbst bei Hutteroth noch auftauchende falsche 
Pfa rrername Heistermann. Dieser falsche Name findet sich schon in Sl riede r, Friedrich Wil· 
helm : Grundlage zu e iner Hessischen Ge lehrten- und Schrifisleller-Geschichte. Bd.16, hrsg. 
vo n L. Wachler, Marbu rg 1812, S. 426 (unter Bezug aufOtho Melander 1611 , vgl. Anm. 48). 
Hier eng an Melander angelehnt auch Mittler, Franz Ludwig: Herzog Hei nri chs von Brau n
schweig Klageli ed. Mit einem Nachworl e uber das Leben und die Dichtungen des Burkard 
Wald is. - In : Hess. Jb. 1855, Kasse l 1855, S. 224-265, hier S. 254. Oerselbe Name auch bei Goe
deke (vgl. Anm. 3) S. 449 und in ADB, S. 703. Es fe hlen uberall Oberlegungen zu einer zeitwei
ligen Tat igkeit des Waldis in Hofgeismar. 

31 Nadler I, S. 309. 
32 Ruppri ch, S. 160. Gemeint sind die Gedichte "Der Wilde Man von WOllTenbuttel", "Hertzog 

Hei nrichs vonn Brau nschweig Klage Lied" und "Wie der Lycaon von Wolffenbullel itz new
lich in einen Munch vorwandell ist" (zit. nach Buchenau, vgl. Anm. 11 , S. 32). 

33 Koenig, Robert : Deu tsche Litteralurgeschichte. Bielefe ld, Leipzig 1891 , 22 . AuO., S. 216. 
34 Weitbrecht, Richard : Geschichte der Deutschen Dichtung. Stu ttgart 1880, S. 74. 
35 (Brock haus) Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fUr die gebi1deten Stande. Bd. 2, Leip

zig: Brockhaus 1827, 7. OriginalauO., S. 3 14. 
36 Vgl. Anm. 3, S. 254. Von Vilmar war diese "Meislerschaft" des Waldis im Umgang mit den 

Kunstformen des Minnesangs au ch in seinen Vorlesungen geruhmt worden . Vgl. Millle r, vgl. 
Anm. 30, S. 261. 

37 Bezzenberger, S. 35. 
38 Ruppri ch, S. 160. 
39 Bezzenberger, S. 55. - Lt . Stolzel, Adolf: Studirende der Jahre 1368 bis 1600 aus dem Gebiele 

des spiitere n KurfUrsle nthums Hesse n. - In : ZHG Supplement 5, 1875, S. 107. war Waldi s 1541 
zunachst in Marburg immatrikuliert. Diese r Hin weis nur bei HutterOlh aufgenommen; is t ve r
mu tlich Druckfehler M flir W, also Marburg slatt des in de r Aufstellung fehlenden Wittenberg. 

40 Vgl. Meyers Lexikon (vgl. Anm. 19). S. 801 , als Beispiel. Sehr ii hnlich formu liert schon in : 
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Meyers Konversations·Lexikon. Leipzig, Wien 1897,5. AuO., 17. Bd., S. 476. Dies war (und ist 
fUr manchen noch immer) gangige Oberzeugung und basiert auf den fU r Lexika und Literatur
geschichten praktisch verbindlichen Angaben in der ADB. Diese vermerkt, daB Waldis "die 
Anstellu ng im hessischen KirchendienSle ... ni cht so rasch, wie er wol wunsch en mochte" 
zufiel, sondern "daB ihm nach seiner Ruckkehr aus Willenberg zu nachst noch eine liinge re 
Warteze it in der Heimath beschieden war" (S. 705). So bei Goedeke (vgl. Anm. 3), S. 448 f. Vgl. 
z. B. selbst den umfassenden und Waldis hochschatzenden Literaturuberblick von Riordan 
(wie Anm. 4), S. 280 f.: "After studying in Willenberg under Luther he returned to hi s native 
Hesse to await a parsonage ... Waldi s received in 1544 a post as pasto r in Abterode". - Oberra
schend, aber leider nur dunkel ist Edward Schroders Hinweis: "Erst das Pfarramt gab W. die 
MuBe ... ", seine literarische Arbeit fortzuselzen . Schroder setzt den Beginn dieses Pfarramts 
mit 1543 (stall 1544) an! (Rez. zu E. Marle ns: Entslehungsgeschichte von Burkard Waldis 
' Esop'. Diss. Gott in gen 1907. - In : ZHG Bd. 42 ,1 908, S. 150 f.) 



-

41 Wi e An m. 35. - Zufolge der Widmungswendu ng, als "Kap lan" sei er der Margarethe ,.sehr 
ergeben". Schon G . Buchenau (vg!. Anm. 11), S. 26 f., korrigiert alle diesbezi..iglichen Obe rle
gungen. 

42 Reccius, Adolf: Alte PBin nerfamilien zu All endorfin den Soden. - In: Nachrichten der Gesell
schaft rur Familienkunde in Kurhessen und Waldeck. 7. Jg., 1932, S. 5, Anm. 9. 

43 1553 ist Irrtum bei Bezzenberger, S. 39. Lt. Anschreiben des Landgrafen an die Stadt ist 
Westerm ann vor dem 24. November 1542 gestorben. Kopie des Briefes im Stadtbuch 1490 (S. 
78). Oas Stadtbuch wird im Stadtarchiv Hofgeismarverwahrt . - Die Einschaltung des Landgra
fen weist moglicherwe ise auBerdem hin auf ein schon langer anhiingiges Verfahren zwischen 
Stadt und Wit we, mithin auf einen noch fruhe ren Tod yon Johannes Westermann . 

44 Vg!. Pfaff, Friedrich: Geschichte der Stadt Hofgeismar. Hofgeismar 1954,2. Aufl ., S. 218 f. Oe r 
betr. Text be reits eingebettet in : Pfaff, Friedrich: Kirche und Schu le in Hofge ismar. -In : Hei
matkalender fU r den Kreis Hofgeismar, 1930, S. 9. 

45 Es bleibe n Unklarheiten. ,.Von 1398 b is 1527 lassen sich dort zwei Pfarre r nac:hweisen", so 
Classen, Wilhelm : Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter. Marburg 1929, S. 
246 ube r die pfarrstellen an der Altstadter Kirche. Rund acht Jahre ware dann nur e ine Stelle 
besetzt gewesen, was angesichts der gerade vollzogenen Reformati on nicht uberzeugend, aber 
aus .. Personalmangel" erklarbar ware. Weste rmann wird die Stell e des zwe iten Pfa rrers 1533/ 
34 besetzt haben (1533 ubernahmen die Wiedertaufer die Macht in Munster.). Lt. Pfaff, S. 219 
wird di e Diako nstelle nach Westermanns Tod erst 1565 wi ederbesetzt. Praffkenntjedoch Wal
dis nicht. - Hutteroth, S. 508, nennt als ersten Pfa rrer vo n ca. 1528 - ca. 1562 Sebasti an Hordel
mann ; e r erwahnt "lohann es Westermann (Heistermann) ca. 1535-1542" (!) korrekt als Diakon 
und sagt Anm. 2 " Vorubergehend predigte 1543 und 1544 Burkhard Waldis". S. 386 fti hrt Hut
teroth nur noch Pfarre r Heistermann auf, dies jedoch gegen die klare Schreibung im Brief 
Landgraf Ph ilipps, vg!. Anm. 43. 

46 Kopie Stadtbuch 1490; vg!. Anm. 43. 
47 Pfaff, S. 218, schli eBt aufmehrere. Zumeist wird nur eine Westerm anntochte r angenommen, 

deren Ehemann BalthajJaf Hilltbrandt (so in dem Schreibe n vom 3. August 1556, mit dem die 
Ge mei ndealtesten um ei ne n Ersatz fU r den e rkrankte n Burkard Waldis bitten ; abgedr. bei 
Buchenau, vg!. Anm. 11, S. 28) spater in Abte rode Waldis' Nachfolger wird . So z. B. und 
umfangreich bei : Kurz, Hei nrich (Hrsg. und Erlauterunge n) : Esopus von Burkhard Waldis. 
Leipzig 1862, S. VIII. Vg!. z. 8 . Goedeke (vg!. Anm . 3), S. 449 und zahlreiche Nachfo lger. Pfaffs 
Hinwe is auf den ,jungeren Familienzweig" Westerm ann unterstellt den Verbleib mannlicher 
Westerm ann-Nachkommen in Hofge ismar. 

48 So It. Bezzenberger, S. 39. - Dieser Tatbestande wird in der gesa mte n Literatu r zu Waldis nu r 
auBe rst selten gedacht. Bezzenhergers QueUe ist vermutlich auch hier Goedeke (wie Anm. 3), 
S. 449; di eser jedoch sagt -Ieider gleichfall s ohne Quellenangabe - der dritte Ehemann (!) der 
Waldi s-Witwe sei "in ode r bei Magdebu rg" als Bettler am Aussatz verstorbe n. Schon bei 
Buchenau (vg!. Anm. 11), S. 29 findet sich der Hinweis auf den "liiderlichen jungen Gesellen", 
mit dessen Heirat durch Wald is' Witwe .. entsetzl iches Ungli..ick" iiber die Familie hereinbrach, 
"woriiber man das Nahe re zu erzahlen mir erlasse und 1i eber bei Melander selbst nachl ese". 
Seine Quelle ist Melander, Otho : Jocorum atque serioTUm. Bd. 3, Frankfurt 1617, S. 359 r. 
Melanders Hinweis aufdie elende dritte Ehe mit ei nem Schl osser ist auch Mittlers Quelle (vg!. 
Anm. 30, S. 254). - Bezze nberger ve rzichtet hier - wohl mit skepti sche m Blick aufdas vo n Wal
dis erreichte Lebensalter - auch auf den trad ili onell en Hinwe is auf die .. Kinder beyderley 
Geschlechts" aus dieser Ehe, die auch Hutteroth bei Bezug auf Stri eder (vg!. Anm. 30), S. 426, 
nennt. Strieder wiederum bezieht sich auf Melander in der fruheren Ausgabe Schmalkalden 
1611 . 8d. I, S. 361 Nr. 325. (Titelabb. div . Mela nder-Ausgaben bei Berns, Jo rg Jochen (Hrsg.): 
Erzahlte Welt. FruhneuzeitHche Erzahlliteratur aus den Bestanden der UniversiHitsbibliothek 
Marburg. Marburg 1993 , S. 182-1 86) . .. Ei nige Kinder" e rschl ieBt auch Goedeke (vg!. Anm. 3), 
S. 449, und sagt weiter: .. Was aus Waldis' eigne n Kinde m geworden ist , weiB man nicht." 

49 Bezzenberger, S. 36. 
50 pr.fT, S. 218. 
51 Vg!. Schm itt, Wilhelm: 8 artholomaus Riseberg. - In: Heimatjahrbuch fU r den Kre is Hofgei s

mar 1959, S. 38-39. 
52 Vg!. To lle, WOlfgang: Luthers erster Universitatslehrer kam aus G rebenstein. - In : l ahrbuch 

'85 Landkreis Kasse1, S. 11 8- 120. - Dort erhebliche Lesartenabweichunge n gege nUbe r Luthers 
Original text. 

53 Rupprich, S. 165, ubernimmt wortglei ch Goede ke (vg!. Anm. 3), S. 450. 
54 Hiitte roth , S. 385. 
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55 Vg!. Bezzeoberger, S. 40. - Dazu auch Seib, Gerhard : Kirchliehe Baulen des Mittelalters. - tn : 
Land ao Werra und MeiBncr (vg!. Anm. 4), S. 299. 

56 Hiltterolh, S. 286. AusHihrJieh bereils bei Slrieder (vg!. Anm. 30), S. 423. 
57 Vgl . Brehm, Helene: Vom alten Abterode. -In: Hessenland. 26. Jg. 1912, S. 164-166. Das feh

ierhafie Todesdatum 1549 bei Brehm wohl irrtumlieh hergeleitet von dem einst im Pfarramt 
Ablerode vorhandenen Zinsregister 1544-49 mit Unterzeiehnung des Waldis; vgl. Strieder 
('gl. Anm. lO), S. 424. 

58 S. Meycrs lexikon (vgl. Anm. 19), S. 801 : Waldis ruhrte .. die belehrende und moraJisierende 
Literalur der Zeit auf einen Hohepunkt". Riordan (vgl. Anm. 14), S. 281 f. hebt - gewisserma
Ben weltweit verbindJich - Burkard Waldis als e inen "leading representative" des 16. Jahrhun
dens hervor. 

59 Obersetzu ng durch den Verf. Die als .. hiobisch" gedeutete Obersetzung des mutotio ~st dext~ 
roe ~xulsi (exulsis ist grammatisch unzutrefTe nd) mil "Darunler leide ich, daB die reehte 
Hand des Hochsten sieh so iindern kann" - Bezzenberger, S. 52 - erscheint mir zu tendenzi6s. 
Die LUlher-Bibelliest Psalm 77, V. 11 "Die reehle Hand des Hochsten kann alles iinde rn ," In 
der entsprechenden Psalmenfassung des Waldis lautel die Zeile : "Seine Hand kann alles wen
den" (vgl. Bezzenberger, S. 93 fT.). Dieses Motto im Zinsregisler Abterode 1544-49 und auf 
dem Titelblatt seiner Obersetzung von Th. Kirchm ai rs .. Das Piipstiieh Reych" 1555 (s. 0.), vgl. 
dazu Strieder (vgl. Anm. 30), S. 424 Anm. 

60 Wie Anm. 3D, S. 424. 
61 Wie Anm. 6, 1938, S. 93, bzw. 1961 , S. 59, sehr iihnlich formuliert . 

, 
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