


Beiträge zur historischen Theologie

Herausgegeben von

Albrecht Beutel

183





Daniel Bohnert

Wittenberger Universitätstheologie 
im frühen 17. Jahrhundert

Eine Fallstudie zu Friedrich Balduin 
(1575–1627)

Mohr Siebeck



Daniel Bohnert, geboren 1987; Studium für das Lehramt an Gymnasien, Fachrichtung 
Deutsch, Geschichte und Ev. Theologie; seit 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
DFG-Forschungsprojekt Theologiae Alumni Vitebergense (TAV) der Professur für Kir-
chengeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main; 2016 Promotion.

Gedruckt mit Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf.

ISBN 978-3-16-155474-2 / eISBN 978-3-16-155475-9
ISSN 1436-3003 (Studien und Texte zu Antike und Christentum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
National bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://
dnb.dnb.de abrufbar.

© 2017 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektro-
nischen Systemen.

Das Buch wurde von epline in Neuffen gesetzt, von Gulde-Druck in Tübingen auf 
alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in 
Ottersweier gebunden.



Vorwort

Auf Anregung meines akademischen Lehrers Prof. Dr. Markus Wriedt, Frank-
furt am Main, sowie des Universitätshistorikers Prof. Dr. Matthias Asche, Tü-
bingen (derzeit Potsdam), habe ich im Frühjahr 2012 begonnen, die graduierten 
Absolventen der Theologischen Fakultät der Universität Wittenberg (Leucorea) 
von der Gründung der Universität (1502) bis zum Ende des Dreißigjährigen 
Krieges (1648) anhand des Dekanatsbuches zu erfassen.

Im Sommer 2012 wurde ich an der Theologischen Fakultät der Goethe-
Universität Frankfurt am Main als Doktorand angenommen und sodann am 
Graduiertenkolleg 1728 Theologie als Wissenschaft, Frankfurt am Main, assoziiert. 
Im April 2013 hat die Stiftung LEUCOREA eine zunächst auf ein Jahr befristete 
Stelle eingerichtet, die dazu dienen sollte, den Antrag für ein größeres For-
schungsprojekt zur Auswertung der zur Geschichte der Leucorea vorliegenden 
seriellen Quellenbestände zu beantragen. Dadurch erhielt ich die Möglichkeit, 
mich intensiver mit der Geschichte der Theologischen Fakultät der Leucorea und 
den an ihr graduierten Absolventen zu befassen. Für die hilfreiche Anbindung 
an die von Dr. Insa Christiane Hennen geleitete Forschergruppe Das ernestinische 
Wittenberg (1486–1547) während der Recherchen bin ich sehr dankbar. Der in 
Kooperation mit Prof. Dr. Heiner Lück (Halle) und Prof. Dr. Matthias Asche 
verfasste Rahmenantrag – das Forschungsprojekt Corpus Inscriptorum Vitebergense 
(CIV) – sowie der erste Teilantrag – das eine konkrete Auswertungsperspektive 
bietende Forschungsprojekt Theologiae Alumni Vitebergense (TAV) – sind durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt worden und werden nun unter 
Leitung von Prof. Dr. Markus Wriedt umgesetzt.

Im Rahmen der Antragsvorbereitungen begann ich mich stärker für die Zeit 
der lutherischen Orthodoxie zu interessieren. Die Langlebigkeit dieser kirchen- 
und theologiegeschichtlichen Epoche auf der einen, ihre bis heute dauernde 
Marginalisierung auf der anderen Seite, haben ein immer tiefer werdendes 
Interesse geweckt. Als ich den fünften Band (1605–1627) des Wittenberger 
Ordiniertenbuchs studierte, wurde ich auf den in dieser Zeit an Examina und 
Ordinationen maßgeblich beteiligten Friedrich Balduin (1575–1627) aufmerk-
sam. Ich begann, nunmehr als Stipendiat der Gerda Henkel Stiftung beinahe ein 
Jahr lang gefördert, das Œuvre dieses heute weithin vergessenen Wittenberger 
Theologieprofessors zu studieren. Die hervorstechende Bedeutung Balduins im 
Rahmen der Wittenberger Theologenausbildung in quantitativer, aber auch in 
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qualitativer Hinsicht ließ eine Studie zu ihm als lohnend erscheinen. Im Herbst 
2014 erhielt ich die Möglichkeit, erste Ergebnisse meiner Studien in dem von 
Prof. Dr. Thomas Kaufmann und Prof. Dr. Dorothea Wendebourg geleiteten 
Reformationsgeschichtlichen Nachwuchskolloquium sowie im Rahmen des Frankfurter 
Oberseminars Kirchengeschichte von Prof. Dr. Markus Wriedt vorzustellen. Für die 
dort erhaltenen Kritiken und Anregungen bin ich sehr dankbar.1 Im Rahmen 
meiner Studien ist neben der hier vorgelegten Inauguraldissertation eine etwa 170 
Seiten umfassende Fakultätsgeschichte der Wittenberger Theologischen Fakultät 
unter Berücksichtigung der noch unerschlossenen Akten und Gutachten im Uni-
versitätsarchiv Halle entstanden, die gesondert publiziert werden soll. Die knapp 
100 Briefe von und an Friedrich Balduin, die im Anhang der vorliegenden Arbeit 
verzeichnet sind, wurden bereits während der Vorbereitungen der vorliegenden 
Arbeit transkribiert. Eine Auswahl findet sich im Anhang.2

Auf die sich in der Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum 2017 heute 
stellende Frage nach der Aktualität der Theologie Luthers bietet die vorliegende 
Studie zu Friedrich Balduin überraschende Antworten: Nicht so sehr in der be-
ständigen Wiederholung der Theologie Luthers besteht ihre Aktualität, sondern 
vielmehr im lebendigen Umgang mit der Heiligen Schrift in Auslegung und 
Verkündigung. Dass dabei freilich der Kern der lutherischen Normdogmatik un-
angetastet geblieben ist, muss nicht betont werden. Die entscheidende Akzent-
verschiebung von der Wiederholung der Lehre zum konkreten Nachvollzug der 
Lehrbildung in der Exegese birgt Innovationspotential für spätere Theologen-
generationen, das in voller Tragweite allerdings erst in der Aufklärungsepoche 
sichtbar geworden ist.

Danken möchte ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Markus Wriedt, der 
mich nicht nur mit seiner Sachkenntnis unterstützt, sondern mir auch die nötige 
Freiheit zur selbstbestimmten Umsetzung des Forschungsvorhabens gelassen 
hat. Ebenso danke ich Prof. Dr. Matthias Asche, der mich inbesondere bei his-
torischen Fragen mit großer Sachkenntnis beraten hat. Außerdem gebührt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Archive und Bibliotheken in Halle (Saa-
le), Lutherstadt Wittenberg, Dresden, Braunschweig, Wolfenbüttel und Zwickau 
sowie Nürnberg mein besonderer Dank. Vor allem hat mich Herr Mayer, Stadt-
kirchenarchiv Wittenberg, während der Recherchen unterstützt und mir auch 
jenseits konventioneller Öffnungszeiten Zugang zu den Quellen ermöglicht. 
Dem Herausgeber, Herrn Prof. Dr. Albrecht Beutel, danke ich herzlich für die 

1 Nach Fertigstellung des Manuskripts der Dissertation wurde ich auf den Aufsatz zu 
Balduins Exegese von Benjamin Mayes aufmerksam. Vgl. Mayes: Not Just Proof-Texting, in: 
CTQ 79 (2015), 103–120. Für die vorliegende Druckfassung konnte dieser Beitrag eingehender 
berücksichtigt werden.

2 Bei den im Rahmen der vorliegenden Arbeit angeführten lateinischen Zitaten wurden 
Orthographie und Interpunktion behutsam angepasst. Auf eine Wiedergabe der originalen 
Textgestalt wurde bewusst verzichtet, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen.
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Wertschätzung meiner Arbeit und für die Aufnahme in die Reihe Beiträge zur 
Historischen Theologie.

Schließlich gilt besonderer Dank meiner Frau Theresa Bohnert (geborene 
Sachs) und unserer Tochter Mathilda, die im November 2015 geboren ist und 
dazu beigetragen hat, dass ich in den frühen Morgenstunden bereits an die Arbeit 
gehen konnte. Umgekehrt hat sie beim abendlichen Vorlesen die beruhigende 
Wirkung lutherisch-orthodoxer Auslegung und Predigt erfahren dürfen. Dank 
gebührt auch und insbesondere meinen Eltern, Brigitte und Gerhard Bohnert, 
sowie meinen Geschwistern und Freunden, die mich auf dem Weg der Abfassung 
der vorliegenden Studie in vielfältiger Weise unterstützt und begleitet haben. 
Dazu zählt auch mein Patenonkel Wolfgang Walther, der im April 2015 unerwar-
tet verstorben ist. Sabine Ackermann, Sven Rathmann und Florian Seelig M. A. 
danke ich für die akribische Lektüre des Manuskripts.

Sinntal-Jossa, im November 2016 Daniel Bohnert
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Kapitel I

Friedrich Balduin (1575–1627) und Wittenberg

1. Zur historischen Bedeutung

Friedrich Balduin (1575–1627) war als Oberpfarrer der Wittenberger Stadtkirche, 
Generalsuperintendent des Kurkreises, Assessor des Konsistoriums zu Wittenberg 
sowie als professor primarius der Theologischen Fakultät der Universität (Leucorea) einer 
der bedeutendsten Theologen in der Zeit der lutherischen Orthodoxie der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts.1 Aufgrund seiner kirchlichen, kirchenleitenden sowie 
akademischen Ämter und der mit diesen Ämtern verbundenen Amtsobliegenheiten 
verdient es der auch über Kursachsen hinaus sehr gut vernetzte Balduin, als einer 
der wirkmächtigsten Vermittler einer an der Leucorea in der Zeit der lutherischen 
Orthodoxie gelehrten und gelebten Theologie bezeichnet zu werden.2 Denn mehr 
als zwei Jahrzehnte lehrte, lebte und predigte Balduin in Wittenberg und erreichte 
eine Amtszeit, die bis dahin nur von Bugenhagen übertroffen worden war.3 Während 
dieser Zeit war Balduin als Präses, Promotor oder Dekan  – er hatte 14 Mal das 
Dekanat der Theologischen Fakultät inne – an elf Promotionen zu Lizentiaten und 
Doktoren der Theologie, mithin künftigen territorialen kirchlichen Leitungseliten, 
maßgeblich beteiligt.4 Während seiner langjährigen Amtszeit als Oberpfarrer und 

1 Speziell zu den kumulierten Ämtern des Stadtkirchenpfarrers und Generalsuperintendenten 
des Kurkreises liegen bisher keine Studien vor. Ein Bereich der mit diesen Ämtern verbundenen 
Amtsobliegenheiten – nämlich die Ordinationstätigkeit – wird am Beispiel Paul Ebers (1511–1569) – 
eines bedeutenden Vorgängers Friedrich Balduins in diesen Ämtern – untersucht bei Gössner: Ebers 
Tätigkeit, in: Gehrt/Leppin (Hrsg.): Eber, 2014, 162–172.

2 Dies ist beispielsweise anhand von Balduins im Rahmen der vorliegenden Arbeit teilweise re-
konstruiertem Briefwechsel zu belegen. Vgl. für das Verzeichnis der bisher aufgefundenen Briefe 
Anhang 3. Balduin wurde dabei auch von römisch-katholischen Theologen als ernst zu nehmender 
Kontrahent wahrgenommen. Mit Martin Becan (1563–1624) etwa stand er sowohl in brieflichem 
Kontakt als auch in literarischer Fehde. Vgl. exemplarisch Balduin: De Communione Sub Utraq[ue] 
Specie Disputatio Martini Becani, 1610.

3 Später weisen seine Nachfolger Paul Röber (1587–1651) und Abraham Calov (1612–1686) noch 
längere Amtszeiten auf. Röber folgte Balduin 1628 in seinen Ämtern nach und übte diese bis zu 
seinem Tod 1651 aus. Calov ersetzte Röber 1652 und blieb ebenfalls bis zu seinem Tod 1686 tätig. 
Beide aber wirkten in einer Zeit an der Theologischen Fakultät, als die Außenwirkung der Leucorea 
bereits merklich zurückgegangen war. Vgl. zu Röber Appold: Paul Röber (1587–1651), in: Sames 
(Hrsg.): 500 Jahre Theologie, 2002, 55–77. Vgl. zu Calov die im zweiten Kapitel der vorliegenden 
Arbeit genannten Studien.

4 Die an der Theologischen Fakultät der Leucorea durchgeführten Promotionen dokumentiert das 
Dekanatsbuch der Theologischen Fakultät, das in einer älteren Edition von Karl E. Förstemann aus 
dem Jahr 1838 vorliegt. Vgl. Förstemann (Hrsg.): Liber Decanorum, 1838. Außerdem gibt es eine 
Faksimileausgabe aus dem Jahr 1923. Vgl. Ficker (Hrsg.): Liber decanorum, 1923. Diese Faksimile-
ausgabe endet allerdings im Jahr 1593, während die Edition von Förstemann die Promotionen bis in 
die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein dokumentiert.
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Generalsuperintendent haben in Wittenberg mehr als 800, vornehmlich im fünften 
Band des Wittenberger Ordiniertenbuchs (1605 bis 1627) dokumentierte Examina 
und Ordinationen5 stattgefunden, die Balduin größtenteils selbst vollzogen hat. Inso-
fern kam ihm schon rein quantitativ offenbar die bedeutendste Rolle im Kontext der 
Wittenberger Theologenausbildung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu.6 Mit 
zahlreichen Predigten und Predigtsammlungen, Disputationen, Kommentaren und 
anderen monographischen Abhandlungen sowie auf externe Anfragen hin erstellten 
Gutachten und Briefen hat Balduin ein umfassendes Œuvre hinterlassen und damit 
schon früh eine kaum zu überschätzende Wirksamkeit erreicht.7 Es nimmt daher 
nicht Wunder, dass Kurfürst Christian II. ihn nach dem Tod des Hofpredigers Poly-
carp Leyser d. Ä. im Jahr 1610 mit zum Fürstentag nach Prag genommen hat – wohl 
in der Überzeugung, in ihm seinen nächsten Hofprediger zu gewinnen.8 Balduin war 
damit in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts einer der – wenn nicht zeitweise 
gar der – wirkmächtigste kursächsische Universitätstheologe und exponierteste Ver-
treter einer spezifischen Wittenberger Universitätstheologie.9 Eine Studie zu seinem 
Leben und Werk stellt damit ein wichtiges Desiderat im Kontext der Forschung zur 
Geschichte der Universität Wittenberg in der Zeit der lutherischen Orthodoxie und 
der unter diesem theologiegeschichtlichen Epochenbegriff sich versammelnden Kon-
zeptionen von lutherisch-orthodoxer Theologie dar.10

5 Vgl. zu den Ordinationsfrequenzen die Tabelle bei Buchwald (Hrsg.): Wittenberger Or-
diniertenbuch, Bd. 2: 1560–1572, 1872, II (Vorwort).

6 Desungeachtet haben Balduin und seine beiden an Theologiestudenten gerichteten Werke (vgl. 
dazu insbesondere den zweiten und dritten Abschnitt des fünften Kapitels vorliegender Arbeit) in der 
Studie zu den Wittenberger Studienanweisungen in der Zeit von Reformation und Konfessionali-
sierung keine Berücksichtigung gefunden. Vgl. Nieden: Erfindung, 2006. Dies gilt gleichermaßen 
für die Studie zum Wittenberger Disputationswesen in der Zeit der lutherischen Orthodoxie. Vgl. 
Appold: Orthodoxie, 2004.

7 Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts 
(VD 17) führt 383 mit Friedrich Balduin verbundene Werke auf [letzter Zugriff am 8. Juli 2016]. Vgl. 
zur Problematik der Vollständigkeit des VD 17 jedoch Beyer: How complete are the German national 
bibliographies, in: Walsby/Kemp (Hrsg.): The book triumphant, 2011, 57–77. Insgesamt können 
Friedrich Balduin rund 300 Werke zugeschrieben werden. Vgl. dazu die Bibliographie im Anhang 1.

8 Aus seiner Tätigkeit als Begleiter Kurfürst Christians II. nach Prag ist eine zehn Predigten 
umfassende Predigtsammlung hervorgegangen, die 1610 in Wittenberg erschienen ist. Vgl. Balduin: 
Sermones De Tempore X.

9 Es ist anzunehmen, dass ihm in gewisser Hinsicht der aus Wien stammende Matthias Hoë 
von Hoënegg (1580–1645) den Rang ablief. Nachdem Balduin das ihm angetragene Amt des kur-
sächsischen Hofpredigers 1610 ausgeschlagen hatte, um an der Universität bleiben zu können, war 
zunächst Paul Jenisch (1551–1612) in dieses Amt gelangt, der aber schon 1612 verstarb. Hoë, der ihm 
nachfolgte, sicherte sich gar in seiner Bestallungsurkunde den bis dato noch nicht existierenden Titel 
des Oberhofpredigers. Vgl. Sommer: Die lutherischen Hofprediger, 2006, sowie Berg: Military 
Occupation, 2010. Berg weist auf die Bedeutung insbesondere der Universitätstheologen im Kontext 
der Reformbestrebungen in der lutherischen Orthodoxie hin.

10 Bereits Johannes Wallmann hat darauf hingewiesen, dass die von Ernst Troeltsch lancierte 
These der Einheit des altprotestantischen Lehrbegriffs revisionsbedürftig sei und hat mit seiner Arbeit 
zur Differenzierung der lutherischen Orthodoxie an den Beispielen von Johann Gerhard (Jena) und 
Georg Calixt (Helmstedt) erheblich beigetragen. Vgl. Wallmann: Theologiebegriff, 1961. Nach 
wie vor gehört die Binnendifferenzierung der lutherischen Orthodoxie anhand einer auf breiter 
Quellengrundlage erarbeiteten Differenzkriteriologie zu den wichtigsten Desideraten der Forschung 
zur lutherischen Orthodoxie.
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2. Lutherische Orthodoxie in der Historiographie

Dass sich die Forschung bisher nur rudimentär und erst in den letzten Jahren intensiver 
mit Leben und Werk Friedrich Balduins befasst hat, ist forschungsgeschichtlich er-
klärbar. Die sich aus der lutherischen Memorialkultur herausbildende zunächst rein 
affirmative oder apologetische historische und theologische Auseinandersetzung mit 
den Lehrern der Orthodoxie11  – vor allem das „Lehrergedächtnis“  – wird in der 
zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert zunehmend durch die von Pietismus 
und Aufklärung geprägte Theologie und hier anknüpfende Historiographie über-
lagert.12 Diese hat das Bild der dogmatisch-erstarrten und lebensfernen Orthodoxie, 
das sich – in differenzierter Form – bis in das 19. und 20. Jahrhundert hinein erhalten 
hat, nachhaltig geprägt.13 Obgleich die von Pietismus und Aufklärung ausgegangenen 
Entwicklungen nicht dazu geführt haben, dass die mit der lutherischen Orthodoxie 
konform gehende Historiographie gänzlich verschwunden ist, so wenigstens dazu, dass 
diese mit bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wahrnehmbaren Folgen marginalisiert 
worden ist – von wenigen Rehabilitierungsansätzen im Gefolge von Neuluthertum 
und Lutherrenaissance einmal abgesehen.14

Die Forschung hat die Geschichte der Leucorea in der Zeit der lutherischen Ortho-
doxie in den letzten beiden Jahrzehnten nur punktuell für sich entdeckt, und dies, 
obwohl Theodor Mahlmann bereits 1996 ein neues Interesse an der lutherischen 
Orthodoxie zu erblicken vermeinte.15 Dieser Befund gilt derzeit für die theologi-
sche – kirchen- und theologiegeschichtlich akzentuierte – Forschung zur lutherischen 
Orthodoxie insgesamt in gleicher Weise.16 Im Wesentlichen verdankt sich die mit 
Blick auf die letzten Jahre zu konstatierende „Wiederentdeckung“ der lutherischen 
Orthodoxie den Anstößen durch die Konfessionalisierungsthese und der Frage nach 
der Durchsetzung der Reformation.17 Die von hier ausgehenden Forschungen sind 

11 Diese Auseinandersetzung mit den Lehrern der Orthodoxie erfolgte in der Regel im Rahmen 
von Personennachschlagewerken, in welchen Leben, Werk und Wirkung von lutherischen Lehrern, 
Professoren und Pfarrern sowie Superintendenten beschrieben wurden. Eine Bibliographie dieser 
Personennachschlagewerke entsteht derzeit bei Markus Wriedt und Matthias Asche.

12 Genannt werden in der Literatur immer wieder der radikale Pietismus, vertreten durch Gott-
fried Arnold (1666–1714), und die gemäßigte Aufklärung, vertreten durch Christian Thomasius 
(1655–1728). Vgl. exemplarisch Leube: Reformideen, 1924, 4–20. Der als Begründer des lutherischen 
Pietismus geltende Philipp Jacob Spener (1635–1705) etwa hat sich dabei stets bemüht seine eigene 
Orthodoxie nachzuweisen. Scharfe Grenzziehungen mithin scheinen nicht immer möglich.

13 Für das 19. Jahrhundert kommt August G. Tholuck (1799–1877) das Verdienst zu, die For-
schung zur lutherischen Orthodoxie wieder gründlich aufgenommen zu haben. Vgl. Tholuck: Der 
Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs; ders.: Lebenszeugen der lutherischen Kirche. Vgl. zu 
den Forschungen Tholucks ausführlich das zweite Kapitel dieser Arbeit.

14 Exemplarisch sei hier verwiesen auf die Arbeit von Werner Elert. Vgl. etwa Elert: Mor-
phologie des Luthertums, 2 Bde., 1931–1932.

15 Mahlmann: Unio cum Christo, 1996, 73–74. Vgl. neuerdings den ausführlichen Forschungs-
bericht von Bohnert/Asche: Forschungsstand und Überlieferungssituation, in: Asche/Lück/
Rudersdorf/Wriedt (Hrsg.): Die Leucorea zur Zeit des späten Melanchthon, 2015, 15–76, sowie 
das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit.

16 Vgl. insbesondere den verdienstvollen, inzwischen allerdings nicht mehr aktuellen Forschungs-
bericht Matthias: Art.: Orthodoxie, lutherische, in: TRE 25 (2004), 464–485.

17 Vgl. Schilling (Hrsg.): Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland, 1986; Rublack 
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zumeist sozialgeschichtlich konzipiert oder verbinden sozial- und theologiegeschicht-
liche Fragestellungen.18

Zwei historiographische Hemmnisse haben einer Würdigung von Leben und 
Werk Friedrich Balduins bisher im Wege gestanden. Zum einen die auf Luther, Me-
lanchthon und andere Reformatorenpersönlichkeiten sowie deren erste Schülergene-
rationen konzentrierte reformations- und universitätsgeschichtliche Historiographie, 
zum anderen die forschungsgeschichtlich bedingte pauschale theologiegeschichtliche 
Abwertung der Epoche der lutherischen Orthodoxie. Neue Quellenfunde zur Ge-
schichte der Leucorea im Rahmen von interdisziplinär angelegten Forschungsprojekten 
sowie die für die letzten zwei Jahrzehnte zu konstatierende, allmähliche Wiederent-
deckung der lutherischen Orthodoxie eröffnen nun die Möglichkeit einer Würdigung 
von Leben und Werk der Akteure dieser kirchen- und theologiegeschichtlich 
wichtigen Epoche.19 Hinzu kommt, dass die fortschreitende digitale Quellenerschlie-
ßung  – die editorische Erschließung steckt, abgesehen von den Arbeiten Johann 
A. Steigers, noch in den Anfängen – inzwischen die Möglichkeit bietet, eine Fülle 
der Werke von Theologen der Zeit der lutherischen Orthodoxie einzusehen und 
systematisch auszuwerten.20 So ist es auch inzwischen aufgrund neuer Quellenfunde 

(Hrsg.): Die lutherische Konfessionalisierung in Deutschland, 1992; Reinhard (Hrsg.): Die katho-
lische Konfessionalisierung, 1995. Vgl. weiterhin die grundlegende Übersichtsdarstellung zu den 
Forschungen zur Konfessionalisierungsthese Lotz-Heumann/Ehrenpreis: Reformation und kon-
fessionelles Zeitalter, 2002.

18 Kaufmann: Universität und lutherische Konfessionalisierung, 1997; Schorn-Schütte: 
Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit, 1996. Schon früher ist auf die theologische Bedeutung 
der lutherischen Orthodoxie hingewiesen worden, allerdings ohne, dass diese Hinweise weitere 
Impulse für die Forschung gesetzt hätten. Zu nennen sind die Arbeiten von Hans-Werner Gensichen, 
Hans Leube und Karl Holl. Eine Vertiefung der Forschung zur lutherischen Orthodoxie ist gleich-
wohl nicht geschehen. Vgl. Gensichen: Die Wittenberger antisozinianische Polemik, 1942; Leube: 
Reformideen; Holl: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd. 1, 1921.

19 Es ist insofern ein wichtiges Verdienst des an der Stiftung LEUCOREA angesiedelten For-
schungsprojektes „Das ernestinische Wittenberg. Universität und Stadt (1486–1547)“, quellenbasierte 
Forschung zur Geschichte der Leucorea wiederangestoßen zu haben. Vgl. etwa Lück/Bünz/Helten/
Kohnle/Sack/Stephan (Hrsg.): Das ernestinische Wittenberg: Bd. 1: Universität und Stadt (1486–
1547), 2011; Bd. 2/I–II: Stadt und Bewohner, 2013, sowie Bd. 3: Spuren Cranachs in Schloss und Stadt, 
2015. Das von dem Frankfurter Kirchenhistoriker Markus Wriedt geleitete DFG-Forschungsprojekt 
„Corpus Inscriptorum Vitebergense (CIV). Wittenberger Universitätsangehörige von den Anfängen 
bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1502 bis 1648)“ setzt hier an und dient der Erschließung 
zur Geschichte der Universität Wittenberg vorliegender serieller und nicht-serieller Quellenbestände 
(Matrikel, Dekanatsbücher, Stipendienverzeichnisse, Ordiniertenbücher und Gelegenheitsschrifttum) 
für weitere Forschungen. Erste personengeschichtliche Auswertungsperspektiven sollen zunächst 
im Rahmen von drei Folgeprojekten zu den drei oberen Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz und 
Medizin) geboten werden. Das erste dieser Folgeprojekte, das ebenfalls von Markus Wriedt gelei-
tete Forschungsprojekt „Theologiae Alumni Vitebergense (TAV). Die graduierten Absolventen der 
Wittenberger Theologischen Fakultät und deren Beitrag zur Distribution und Diffusion der Witten-
berger Theologie (1502–1648)“ wird bereits von der DFG gefördert. Projektiert ist zudem ein weiteres 
Anschlussprojekt zu den graduierten Absolventen der Philosophischen Fakultät. Diese Forschungen 
weiten die Perspektive der Wittenberg-Forschungen erstmals dezidiert auf die zweite Hälfte des 16. 
und das 17. Jahrhundert aus.

20 Hinzuweisen ist auf die Verzeichnisse der Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts (VD 16 und 
17) sowie andere, teilweise mit VD 16 und 17 verbundene Angebote digitalisierter und online einseh-
barer Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit waren die digitalen 
Bestände der UB Halle, HAB Wolfenbüttel und UB Jena von besonderer Bedeutung.
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möglich, das Leben und Werk Friedrich Balduins anhand bisher unbekannter ge-
druckter, aber auch handschriftlicher Quellen schärfer zu zeichnen, als das bei den 
nur auf die damals verfügbaren gedruckten Quellen zurückgreifenden Einträgen in 
Personennachschlagewerken der Fall gewesen ist. Im Einzelnen werden im Rahmen 
der Biographie einerseits kirchliche (Rechnungsbücher des Gemeinen Kastens, Schoß-
bücher, Ordiniertenbücher) und andererseits akademische Quellen (Matrikel, De-
kanatsbücher, Rechnungsbücher, Stipendiatenlisten) herangezogen, die bisher noch 
nicht oder nur punktuell ausgewertet wurden. Erst auf dieser Grundlage lassen sich 
auch die quantitativen und qualitativen Dimensionen der Tätigkeiten Balduins als 
Oberpfarrer der Wittenberger Stadtkirche, Generalsuperintendent des Kurkreises und 
Konsistorialassessor sowie professor primarius (seit 1616) an der Theologischen Fakultät 
der Leucorea genauer als es bisher möglich gewesen ist, nachzeichnen.

3. Historiographische Annäherungen an Balduin

Allenfalls punktuell und holzschnittartig hat sich die kirchen- und theologiegeschicht-
liche Forschung mit Leben, Werk und Wirkung Friedrich Balduins – wie mit den 
Wittenberger Theologen der lutherischen Orthodoxie in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts überhaupt – befasst.21 Dies ist in der Regel im Rahmen von kurzen 
Einträgen in die einschlägigen Personen- und Literaturnachschlagewerke sowie theo-
logiegeschichtlichen Spezialstudien zu Themen, zu denen sich Balduin im Rahmen 
seines Œuvres geäußert hatte, geschehen. Der Eintrag in Johann H. Zedlers Universal-
Lexicon – dagegen fehlt ein entsprechender Eintrag in Christian G. Jöchers Allgemeines 
Gelehrten-Lexicon (1750–1751) gänzlich – aus dem Jahr 1733 nennt die personenbezoge-
nen Daten zu Balduins Leben und zählt einige seiner Schriften auf, enthält sich indes 
der Einordnung und Wertung.22 Eine Ausnahme bildet die Beschreibung von Balduins 
Leben und Wirken durch den Lübecker Superintendenten Georg H. Götze aus dem 
Jahr 1712, der festgestellt hat, dass Balduin nach wie vor durch seine Werke wirksam 
sei.23 Auch fällt die biographische Würdigung in Johann Chr. Erdmanns Professoren-
lexikon deutlich umfangreicher aus. In Hinsicht auf Balduins Œuvre lobt Erdmann 
vor allem dessen Predigttätigkeit.24 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass Balduin – als 
Verfasser des Liedes „Vor Gott lieg ich mit Flehen“ (1615)25 – zwei kurze Würdigungen 
im Rahmen biographischer Sammlungen zu Kirchenlieddichtern erfahren hat.26

21 Bohnert/Asche: Forschungsstand und Überlieferungssituation, 15–76.
22 Art.: Balduinus (Fridericus), in: Zedler: Universal-Lexicon 3 (1733), 217. Zu nennen ist 

außerdem der kurze Eintrag in Freher: Theatrum Virorum Eruditione Clarorum, 1688, 434 ff. [mit 
einem Verzeichnis der lateinischen und deutschen Schriften Balduins sowie der von ihm heraus-
gegebenen Schriften anderer Verfasser].

23 Götze: Send-Schreiben, 1712, 44: „Ich richte aber für allen andern meine Gedancken auf dem 
seligen Herrn D. Fridericum Balduinum, der in Wittenberg General Superintendens, und Professor 
Theologiae gewesen, und in seinen Schrifften annoch lebet.“

24 Erdmann: Lebensbeschreibungen, 1804, 67–70.
25 Clauder: Psalmodia Nova, 1631 (11627), 498–509.
26 Richter: Allgemeines Biographisches Lexikon, 1804, 15 sowie Goedeke: Grundriß, Bd. III. 

5. Buch: Vom dreißigjährigen bis zum siebenjährigen Kriege, 1887 (ND 2011), 152.
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Bemerkenswert ist weiterhin, dass der Wittenberger Theologe in der Geschichte 
der protestantischen Auslegung vor der Genese der historisch-kritischen Methode bis-
her kaum Beachtung gefunden hat. Dabei hatte kein geringerer als August Hermann 
Francke bereits auf die Bedeutung der Schriftauslegungsmethode Ägidius Hunnius’ 
d. Ä. und im Anschluss an ihn des Balduin hingewiesen.27 Im Rahmen von Wilhelm 
Gaß’ Geschichte der christlichen Ethik wird Balduin als Begründer der protestantischen 
Kasuisitik genannt und damit einer Gattung, welcher der Verfasser selbst nur wenig 
abzugewinnen vermocht hat. Das Urteil fällt demgemäß wenig günstig aus, was 
sich bereits  – etwas abgemildert  – in dem von Gaß verfassten Artikel für die All-
gemeine Deutsche Biographie (ADB) niedergeschlagen hatte.28 Im Rahmen von August 
G. Tholucks wegweisenden Arbeiten zu den Wittenberger Theologen wird Balduin 
sodann lediglich im Schatten des – in den Augen des Verfassers – alle überragenden 
Theologen Balthasar Meisner (1587–1626) als dessen väterlicher Freund und Schwager 
genannt. Hans Leube war der erste, der auf die Bemühungen Balduins hingewiesen 
hat, die kirchlichen Missstände der Zeit zu beheben. Er hat ihm darum das Label 
der „Reformorthodoxie“ angeheftet. Balduin erscheint bei Leube als ein behutsamer 
Reformer und vornehmlich auf praktische Erfordernisse hin ausgerichteter Univer-
sitätstheologe, ohne dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit Leben und Werk des 
Theologen stattfindet. So heißt es bei Leube29:

Alle diese Probleme, welche die protestantische Ethik betreffen, behandelt auch Friedrich 
Balduin in seinen Casus Conscientiae. Doch geht er auch auf die kirchliche Verwaltung, 
Kirchenzucht, Sonntagsfeier, Ehesachen ein. Er will in seinem umfassenden Werke den 
protestantischen Geistlichen eine Richtschnur für ihre amtliche Tätigkeit geben. Derselbe 
Theologe nimmt in seinem Kommentar zum Philipperbrief Veranlassung, sich über das 
Zunehmen der theologischen Streitigkeiten zu beklagen, wodurch das Studium der Gott-
seligkeit erstickt würde. Er sieht darin einen Angriff auf die theologische Wissenschaft, um 
diese in ihrer fruchtbringenden Wirkung zu beeinträchtigen.

Im Rahmen der Herausbildung und Ausdifferenzierung einer neu ausgerichteten (nicht 
länger explizit konfessionellen) wissenschaftlichen kirchen- und theologiegeschicht-
lichen Forschung seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Balduin weitgehend 

27 Francke: Monita Pastoralia Theologica, 1718, 73. Auf die zeitgenössische Bedeutung Balduins 
als Exeget weist auch Preus: Theology of Post-Reformation Lutheranism, 1970, 55, hin.

28 Gass: Geschichte der christlichen Ethik, Bd. 1: Sechzehntes und siebzehntes Jahrhundert, 1886 
und Ders.: Art.: Balduin, Friedrich, in: ADB 2 (1875), 16–17. Auf Balduin als Begründer der „Ge-
wissensfälle“ in systematischer Form hatte bereits Stolle: Anleitung zur Historie der theologischen 
Gelahrtheit, 1739, hingewiesen.

29 Leube: Reformideen, 46–47. Freilich wird dabei übersehen, dass es in erster Linie praktische 
Erfordernisse waren, die zur Entstehung des Werkes De Casibus Conscientiae beigetragen haben und 
die zunächst historisch zu rekonstruieren sind. Die langjährige Erfahrung Balduins im Kontext der 
theologischen Gutachtertätigkeit, hat dabei ebenso eine Rolle gespielt wie seine Vertrautheit mit den 
Problemlagen der Zeit, die er als Assessor des Wittenberger Konsistoriums gewonnen hatte. In der 
Tat sollte das genannte Werk einen Leitfaden für den im kirchlichen Amt tätigen Theologen bieten 
und ihm bei aufkommenden Gewissensfragen zur Seite stehen. Ebenso wie Balduin die Streitsucht 
der Theologen moniert, legt er ihnen nahe, das Wort Gottes zu verteidigen, was wesentlich zu dessen 
Amt gehört. Es kommt aber auf die Art und Weise des Streitens oder Disputierens an, ob dies der 
Kirche schadet oder nützt.
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in Vergessenheit geraten. Selbst die neueren Arbeiten von Kenneth G. Appold (2004) 
und Marcel Nieden (2006), die explizit die Wittenberger Theologen und Theologen-
ausbildung (sic) untersuchen, übersehen die Bedeutung des gebürtigen Dresdners. 
Mit den Arbeiten von Walter Sparn zur Wiederkehr der Metaphysik um 1600 und 
Janis Kreslins zur Wittenberger Homiletik sowie Theodor Mahlmanns zur unio mystica 
liegen immerhin Forschungen vor, die auf die Bedeutung Balduins hinweisen und 
bisweilen einige Desiderate benennen.30

Erst in jüngster Zeit hat Roderick H. Martin eine erste umfassende Studie zu 
Balduin – allerdings speziell zur Rhetorik in De Casibus Conscientiae – vorgelegt und 
die theologiegeschichtliche Bedeutung des Theologen erstmals gewürdigt.31 Auf diese 
Ergebnisse gestützt hat Benjamin T. G. Mayes betont, dass es Friedrich Balduin vor 
allem um die praktischen Erfordernisse der Theologie gegangen sei. Gleichwohl, 
beide mehr theologisch-systematisch angelegten Studien übersehen sowohl historisch 
als auch theologisch-systematisch das praktische und auf konkrete Nutzanwendung 
bezogene Anliegen der Theologievermittlung als Kern des Balduin’schen Anliegens. 
Eine historisch-genetische und systematisch-theologische Untersuchung des Œuvres 
Balduins ist bisher nicht geleistet. So zeigt sich insgesamt – trotz erfreulicher Tenden-
zen – einmal mehr, dass die Erforschung der lutherischen Orthodoxie an der Leucorea 
und mithin dem Zentrum lutherischer Orthodoxie im Heiligen Römischen Reich 
in der Zeit des späten 16. und 17. Jahrhunderts angesichts mangelnder Grundlagen-
forschung noch in den Anfängen steckt.

4. Methode und erkenntnisleitendes Interesse

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, exemplarisch die räumlich-geographische 
sowie geistig-wissenschaftliche Ausstrahlung und Prägekraft eines Wittenberger 
Theologen in der Zeit der lutherischen Orthodoxie offenzulegen. Ausstrahlung und 
Prägekraft werden einerseits durch die Schülerschaft des Theologen, andererseits 
durch die schriftstellerische Tätigkeit sichtbar: Den Verbreitungsgrad der Schriften, 
die Druckorte sowie die Anzahl der Auflagen, welche die Schriften erfahren haben. 
Die Schülerschaft Balduins kann nur aufgrund der Untersuchung der Wirksamkeit des 
Wittenberger Theologen in seinen Ämtern – als Professor, Stadtkirchenpfarrer und 
Generalsuperintendent sowie Konsistorialassessor – ermittelt werden, mithin aus der 
konkreten Theologievermittlungstätigkeit heraus.

Das geeignete Instrumentarium für eine solche Untersuchung bieten die Metho-
den von Prosopographie und kollektiver Biographik. Die Anwendung der prosopo-
graphisch-kollektivbiographischen Methode erfolgt nach Wilhelm H. Schröder, der 
den Begriff der Kollektivbiographie als „die theoretisch und methodisch reflektierte, 
empirische, besonders auch quantitativ gestützte Erforschung eines historischen 

30 Sparn: Wiederkehr der Metaphysik, 1976; Kreslins: Dominus narrabit in scriptura populo-
rum, 1992; Mahlmann: Unio cum Christo, 1996, 72–199.

31 Martin: The Reformation of Conscience, 2007 sowie Mayes: Counsel and Conscience, 
2010.
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Personenkollektivs in seinem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext anhand einer 
vergleichenden Analyse der individuellen Lebensläufe der Kollektivmitglieder“ de-
finiert.32 Diese Definition zeichnet sich durch ihre doppelte Erkenntnisrichtung aus, 
die einerseits Rückschlüsse auf das Typische und Allgemeine, i. e. auf allgemeine 
gesellschaftliche Aggregate zulässt, andererseits den Rekurs auf das Untypische, Ab-
weichende, i. e. das Individuelle ermöglicht. In Hinsicht auf die zugrundegelegte The-
menstellung ist also einerseits das Eingebundensein Friedrich Balduins als graduierter 
Absolvent der Wittenberger Theologischen Fakultät in unterschiedliche personelle, 
institutionelle und kirchliche sowie politische Zusammenhänge, andererseits das Ei-
gentümliche der Biographie zu erforschen. Die zum methodischen Instrumentarium 
der historischen Sozialforschung zählende prosopographisch-kollektivbiographische 
Methode ermöglicht eine Verbindung von quantitativ und qualitativ ausgerichteten 
Erkenntnisinteressen und damit von personen- und sozialgeschichtlichen sowie 
kultur- und alltagsgeschichtlichen Fragestellungen im Sinne von Komplementarität. 
Zum einen rückt der individuelle Lebenslauf in den Fokus, zum anderen wird das 
Individuum in den sozialen Kontext rückgebunden. Entscheidend ist aber, auf welche 
Weise die personenbezogenen Daten für die Auswertung operationalisiert werden. 
Eine formalisierte Strukturierung des jeweiligen Lebenslaufs in objektivierbare 
Merkmale und chronologisch geordnete Merkmalssequenzen sensibilisiert für die 
Möglichkeiten und Grenzen des Unternehmens. Diese Merkmale und Merkmals-
sequenzen (räumlich-geographische Herkunft und soziale Provenienz, Schulbesuche 
und Universitätsaufenthalte, spätere Wirkungsorte und Tätigkeitsfelder) konnten 
anhand von personenbezogene Daten beinhaltenden seriellen Quellen (Leichen-
predigten, Ordiniertenbücher, Verwaltungs- und Gelegenheitsschrifttum) erhoben 
und formuliert werden. Die prosopographisch-kollektivbiographische Methode zielt 
damit auf vergleichende Aussagen über eine größere Gruppe von Personen (Kollektiv), 
die ein gemeinsames, die Gruppenidentität konstituierendes Merkmal (z. B. Studium, 
Ordination oder Graderwerb in Wittenberg) besitzen.

Bisweilen können aufgrund der Quellenlage lediglich einerseits die personellen 
Konstellationen33 aufgezeigt werden, in denen sich die Personen bewegt haben, ande-
rerseits die institutionellen Gefüge, in deren Rahmen sie tätig geworden sind. Beide 
Aspekte – die personellen Konstellationen sowie die institutionellen Gefüge – können 
sich überschneiden, dergestalt, dass institutionelle Gefüge gleichsam den Rahmen 
für personelle Konstellationen bereitstellen, gleichwohl können sich personelle Kon-
stellationen ohne institutionelle Gefüge konstituieren und umgekehrt ist es möglich, 

32 Schröder (Hrsg.): Lebenslauf und Gesellschaft, 1985; ders.: Kollektivbiographie als inter-
disziplinäre Methode in der Historischen Sozialforschung, 2011. Die prosopographisch-kollektivbio-
graphische Methode ist bereits mehrfach erprobt, auch speziell in Anwendung auf das 16. und 
17. Jahrhundert. Vgl. etwa Reinhard (Hrsg.): Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts, 1996. Vgl. 
auch die Studie von Asche: Profile und Rekrutierungsmechanismen, in: Hesse/Schwinges (Hrsg.): 
Professorinnen und Professoren, 2012, 185–246.

33 Die personellen Konstellationen lassen sich teils nur rudimentär rekonstruieren. Keineswegs 
ist der Begriff im Rahmen der vorliegenden Arbeit im Sinne der durch die Konstellationsforschung 
erfolgten Konzeptualisierung gebraucht. Vgl. dazu zusammenfassend Mulsow (Hrsg.): Konstellati-
onsforschung, 2005.
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dass institutionelle Gefüge nicht unbedingt dazu führen, dass sich personelle Kon-
stellationen ausbilden.34

Der historiographische Mehrwert der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass mit 
ihr zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Theologischen Fakultät der Leucorea im 
frühen 17. Jahrhundert geleistet wird. Mit der erstmaligen Auswertung noch un-
erschlossener oder noch unbekannter Quellen dürfte vorliegende Arbeit zudem an-
schlussfähig für sozial-, universitäts-, kultur- und mentalitätsgeschichtliche Forschun-
gen sein. Die Frage nach der „Weltwirkung der Reformation“ (Gerhard Ritter) und 
der Wirkmächtigkeit Wittenbergs, insbesondere der Theologischen Fakultät, auch im 
17. Jahrhundert wird nicht nur mit dem Hinweis auf die Reformatorenpersönlich-
keiten Luther, Melanchthon und andere zu beantworten sein. Im anstehenden Refor-
mationsjubiläum 2017 wird sich der kirchen- und theologiegeschichtlichen Forschung 
erneut die Frage nach der Aktualität der Theologie Luthers stellen.35 Balduin – der im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit exemplarisch als Vertreter der Wittenberger Uni-
versitätstheologie untersucht wird – ist ein idealtypischer Repräsentant lutherischer 
Theologie der vierten Generation im frühen 17. Jahrhundert, welcher eine Antwort 
auf die Frage nach der Aktualität Luthers bietet. Nicht in der Wiederholung einzelner 
Theologumena, sondern in einer eigenständigen, aktualisierenden Aneignung der 
Lehrartikel der lutherischen Normdogmatik anhand der Schrift findet Balduin diese 
Antwort. Die Fortschreibung der Theologie Luthers besteht für ihn nicht alleine in 
der systematischen Entfaltung und Apologetik der von Luther grundgelegten Lehr-
artikel, sondern im lebendigen, eigenverantwortlichen Nachvollzug im Umgang mit 
der Schrift. Die von Melanchthon zur systematischen Explikation der Theologie 
Luthers eingeführte humanistische Methode, die Grundgerüst konfessioneller Theo-
logenausbildung wird, dient dabei als Ausgangspunkt. Dass in der rechten Anwendung 
der exegetischen Methode auf die Bibel nur Luthers Theologie Ergebnis sein könne, 
setzt Balduin allerdings voraus. Entscheidend ist, dass es Balduin nicht um die Lehr-
norm selbst, sondern um den Prozess des Auffindens derselben sowohl im Rahmen 
der konfessionellen Klärungsbemühungen als auch im Rahmen der Theologenaus-
bildung gegangen ist.

Anzunehmen ist, dass die Wirkmächtigkeit der Wittenberger Theologie noch im 
17. Jahrhundert darauf zurückzuführen ist, dass es gelang, die Theologie Luthers aus 
den historischen Entstehungsbedingungen zu lösen und Diskursfähigkeit unter den 
Bedingungen konfessioneller Normierung zu lehren.

34 Als Professor bewegte sich Balduin im Rahmen des Collegium Theologicum und Collegicum 
Academicum sowie im Kreise seiner Schüler und Hausschüler, als Dekan im Kontext auch der übrigen 
lutherischen Theologischen Fakultäten des Heiligen Römischen Reiches, die sich mit Anfragen 
zuerst an den Dekan wandten, als Oberpfarrer im Gefüge des geistlichen Ministeriums (Archidia-
konus und Diakone der Pfarrei), als Generalsuperintendent im Rahmen der Geistlichen Ministerien 
der Pfarreien im gesamten Kurkreis, als Konsistorialassessor im Zusammenhang von Konsistorium, 
Oberkonsistorium und kursächsischem Hofgericht. Dazu sind auch temporäre Einrichtungen wie 
Visitationskommissionen und Theologenkonvente zu rechnen, in deren Rahmen Balduin sich 
wiederum in anderen Konstellationen bewegte.

35 Das ist bisher allenfalls in ersten Ansätzen geschehen. Vgl. exemplarisch Schilling (Hrsg.): 
Martin Luther 2017, 2014.
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5. Konzeptionelle Begründung vorliegender Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird  – in konsequenter Verbindung von Sozial- und 
Theologiegeschichte  – Friedrich Balduins theologisches Werk im Kontext seiner 
berufspraktischen Tätigkeit gewürdigt.36 Der Verfasser geht dabei von der Grundthese 
aus, dass die kirchlichen, kirchenleitenden und akademischen Amtsobliegenheiten 
den Schriftsteller Balduin entscheidend in seinem theologischen Werk geprägt haben. 
Die Wahrnehmung der in der beruflichen Praxis erfahrenen theologischen Prägung 
erst ermöglicht es, Balduin in das Gefüge der lutherischen Orthodoxie sachgemäß 
einzuordnen.37 Die genannte Grundthese erfordert einen Sozial- und Theologie-
geschichte verbindenden Ansatz: Theologie ist immer in geographische, soziale, 
kulturelle, politische und institutionelle Kontexte eingebunden, die sie nicht nur 
umgeben, sondern entscheidend prägen, i. e. im Falle Balduins die Universität Witten-
berg, die als Zentrum der mitteldeutschen Bildungslandschaft neben Leipzig, Jena und 
Helmstedt einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur Entstehung protestantischer 
Konfessionskulturen geleistet hat.38

Erstmals wird eine Studie zu einem Wittenberger Theologen des 17. Jahrhunderts 
vorgelegt, die über die Würdigung von Leben, Werk und Wirkung hinaus sowohl 
die ihn historisch auszeichnende Vermittlungstätigkeit als auch die theologische 
Hermeneutik und Methodik rekonstruiert und damit die Propria seiner Theologie 
expliziert.39 Nur en passant sei hier bemerkt, dass die Erforschung der Exegese im 
späten 16. und im 17. Jahrhundert bisher eine Domäne der katholisch geprägten 
Forschung gewesen und noch heute ist. Die Zeit nach dem Konzil von Trient (seit 
1563) bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist nicht umsonst als „goldenes 
Zeitalter der katholischen Exegese“ bezeichnet worden.40 Dass sich die protestantisch 

36 Die Notwendigkeit eines solchen Ansatzes ist in den vorliegenden, zumeist systematisch-theo-
logisch konzipierten Studien zu Themen- und Problemfeldern der Theologiegeschichte in der Zeit 
der lutherischen Orthodoxie mit Bezug zu den Wittenberger Theologen bisher nicht oder nur in 
Ansätzen gesehen worden. Vgl. zum Beispiel Keller-Hüschemenger: Fundamentalartikel, 1939.

37 Das gilt gleichermaßen für etwaige Monographien zu den übrigen Vertretern der Wittenberger 
Universitätstheologie im frühen 17. Jahrhundert. Der Inhaber der vierten Professur beispielsweise, der 
sogenannte professor controversiarium hatte qua Amt einen ungleich stärkeren Bezug zu Katechese und 
Kontroverstheologie als dies bei den anderen Professuren der Fall war.

38 Vgl. zu diesem Ansatz und die neueren Forschungen auf diesem Gebiet zusammenfassend 
Wriedt: Bildungslandschaften, in: Dingel/Lotz-Heumann (Hrsg.): Entfaltung und zeitgenössische 
Wirkung der Reformation, 2015, 249–267.

39 Eine die Methoden der historisch-biographischen und theologiegeschichtlichen Forschung 
verbindende Arbeit zu Ägidius Hunnius und damit zu einem in Wittenberg tätigen und für Witten-
berg nachhaltig prägenden Theologen des 16. Jahrhunderts liegt vor mit Matthias: Theologie und 
Konfession, 2004. Die Arbeit ist für die vorliegende Studie zu Friedrich Balduin allerdings insofern 
nur bedingt von Wert, da in ihr die theologische Methode Hunnius’  – mithin die Methode der 
Schriftauslegung und -anwendung – gerade nicht zur Darstellung gebracht wird. Für Balduin, der 
in einem Brief an Meisner diesem die Lektüre der methodisch geschriebenen Bücher des Hunnius 
empfiehlt, scheint dessen theologische Methode aber von Bedeutung gewesen zu sein. Vgl. dazu das 
fünfte Kapitel der vorliegenden Arbeit sowie Wriedt: Bildungslandschaften, hier 258.

40 Bauer: Exegese des Neuen Testaments, in: Schreiner (Hrsg.): Methoden der biblischen 
Exegese, 1971, 18–39, hier 30. Eine Übersicht über die katholische Exegese des 16. und 17. Jahr-
hunderts bietet Baroni: La contre-Reforme devant la Bible, 1943.
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