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abstract
The role of urban churches in the medieval Bailiwick of Brandenburg of the Knights 
Hospitallers 
in research the Knighs Hospitallers’ Bailiwick of Brandenburg so far mostly has been considered as a regional 
unit that consisted of commanderies, whose economy mainly based on the agriculture in their estates. the Pos-
session of urban churches, however, – we mean here not only urban parish churches, but also hospital churches 
and chapels in the urban space in possession of the order – hardly did play a role in historical accounts. the 
bailiwick, which ranged up to 1370 from the Weser to the Vistula, in the fourteenth and fifteenth century 
included 26 commanderies, but also 20 urban churches, of which 17 lied in immediate towns. in the rectories of 
the urban churches the Knights put their own priests, which were responsible for the organisation of the entire 
local church life. nine of them were subordinated under no commander but only the General Preceptor of the 
bailwick which could empower them as needed on other churches. as curators (Pfleger), the nine priests parti- 
cipated regularly in the chapters of the bailiwick and had the right to vote in all questions and to participate 
in the elections of the general preceptors. they represented the members of their mostly small priest convents 
which has been builded at the nine churches. so far we have still little knowlege about these convents. appar-
ently some of their brethren similar like mendicants moved around as terminarians in the region to raise funds 
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for the order. Foundations of chapels, altars and masses for these churches were of such high importance for the 
Knights that they discussed about it and decided on their permission on the chapters of the bailiwick. Overall, 
therefore the urban churches have probably played an important role in the bailiwick and the whole order. ap-
parently the Knights in raising their ownership of urban churches besides their commanderies created a second 
economic pillar, which put their response money payment to the total order on a more solid material basis.

städtische Kirchen im Besitz des Johanniterordens fanden in der bisherigen 
historischen Forschung, zumindest für den Bereich der ehemaligen Ballei 
Brandenburg, kaum Beachtung.1 im mittelpunkt der Betrachtungen stan-

1 spezielle wissenschaftliche Betrachtungen der stadtkirchen als Patronatskirchen der Johanniter 
sind bisher noch nicht erschienen. Zur bisherigen Johanniterliteratur allgemein vgl.: Johann 
C. Bekmann († 1717), Beschreibung Des Ritterlichen Johanniter-Orden Und dessen absonderli-
cher Beschaffenheit Im Herrn-Meisterthum In der Marck / Sachsen / Pommern und Wendland, 
Samt vorhergehenden General-Reflexionen über die Ritterliche Creutz-Orden. Mit nöthigen 
Anmerckungen, Verzeichniß der Geschicht-Schreiber von diesem Orden und Fortsetzung dessen 
Geschichte bis auf ietzige Zeiten / auch Einem Anhang mit Extract aus denen Capitul-Schlüssen 
/ ietzigem Ceremoniel, und anderen Beylagen vermehret von Julius Christoph Dithmar (Frank-
furt/Oder: Conradi, 1726); Justus C. dithmar, Genealogisch-Historische Nachricht Von denen 
Hochwürdigsten und Durchlauchtigsten Herren-Meistern Des Ritterlichen Johanniter-Ordens In 
der Marck, Sachsen, Pommern und Wendland: Samt Des Jetzigen Herren-Meisters Printz Carln, 
Printzen in Preußen Königl. Hoheit, Wahl und Installation, Wie auch denen unter Höchst Dero- 
selben Regierung am 16. Aug. und 20. Sept. 1731 imgleichen den 26. October 1735. geschehenen 
Ritter-Schlägen, und derer Ritter Wappen und Ahnen-Taffeln (Frankfurt/Oder: Hartmann, 
1737); Johann G. dienemann, Nachrichten vom Johanniterorden, insbesondere von dessen Her-
renmeisterthum in der Mark, Sachsen, Pommern und Wendland, wie auch von der Wahl und 
Investitur des jetzigen Herrenmeisters, Prinzen August Ferdinands in Preußen Königl. Hoheit, 
nebst einer Beschreibung der in den Jahren 1736, 1737, 1762 und 1764 gehaltenen Ritterschläge. 
Mit beygefügten Wapen und Ahnentafeln derer Herren Ritter hg. von Johann Erdmann Hasse 
(Berlin: Winter, 1767); eduard l. Wedekind, Geschichte des St. Johanniter-Ordens besonders 
dessen Heermeisterthums oder der Ballei Brandenburg (Berlin: decker, 1853); adolf W. e. von 
Winterfeld, Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem (Berlin: 
Berendt, 1859); Julius von Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens in Deutschland, 
besonders in der Mark Brandenburg und in Mecklenburg (Berlin: spaeth, 1899); ders., “die an-
fänge des Johanniter-Herrenmeistertums,” Historische Vierteljahresschrift 2 (1899): 189–210; 
ders., Der Johanniter- und der Deutsche Orden im Kampfe Ludwigs des Bayern mit der Kurie 
(leipzig: duncker&Humblot, 1900); ders., “die inneren Verhältnisse des Johanniterordens in 
deutschland, besonders im östlichen niederdeutschland (bis zum Beginne der Herrenmeis-
terwürde),” Zeitschrift für Kirchengeschichte 20 (1900): 1–18, 132–158; Carl [H.] Herrlich, 
Die Balley Brandenburg des Johanniter-Ordens von ihrem Entstehen bis zur Gegenwart und in 
ihren jetzigen Einrichtungen. Nach dem Tode des Verfassers vervollständigt vom Ordensbureau 
(Berlin: Heymann, 1904, 4. auflage); Wilhelm Füßlein, “die anfänge des Herrenmeistertums 
in der Ballei Brandenburg,” Beilage zum Jahresbericht der staatlichen Realschule in St. Georg zu 
Hamburg, Ostern 1907 bis Ostern 1908. o.nr. (1907/1908), passim; Wilhelm von Obernitz, Die 
Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem, Wesen und 

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
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http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
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den – abgesehen von Fragen nach ihren Balleiern bzw. Generalpräzeptoren, die 
in der älteren literatur in einem unzulässigen rückgriff auf nachreformatorische 

Wirken einst und heute (düsseldorf: rhenania, 1929); ernst Opgenoorth, Die Ballei Branden-
burg des Johanniterordens im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation, Beihefte zum 
Jahrbuch der albertus-universität Königsberg/Pr. 24, der Göttinger arbeitskreis: Veröffentli-
chungen 278 (Würzburg: Holzner, 1963); Walter G. rödel, Das Großpriorat Deutschland des 
Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation anhand der Generalvisitations-
berichte von 1494/95 und 1540/41 (Köln: Wienand, 1972, 2. auflage); Georg B. Hafkemeyer, 
“die Zunge deutschland,” in Der Johanniterorden. Der Malteserorden. Der ritterliche Orden des 
hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Geschichte, seine Aufgabe, hrsg. v. adam Wienand, 
Carl Wolfgang von Ballestrem und albrecht von Cossel (Köln: Wienand, 1988, 3. auflage), 
282–290; Walther Hubatsch, “die Geschichte der Ballei Brandenburg bis zur säkularisation,” 
in ebd., 303–311; ernst Opgenoorth, “die Kommenden der Ballei Brandenburg,” in ebd., 
372–377; axel Freiherr von Campenhausen, “der Johanniter-Orden (Balley Brandenburg),” 
in Geschichte und Recht geistlicher Ritterorden, besonders in der Schweiz, hrsg. v. louis Carlen, 
Freiburger Veröffentlichungen auf dem Gebiete von Kirche und staat 30 (Freiburg/Üechtland: 
univ.-Verlag, 1990), 35–55; W. G. rödel, “Catholic and Protestant members in the German 
Grand Priory of the Order of st. John: the development of the Bailiwick of Brandenburg,” 
in The Military Orders, Bd. 1, Fighting for the Faith and Caring for the Sick, hrsg. v. malcolm Bar-
ber (aldershot u.a.: ashgate, 1994), 34–38; robert l. dauber, Der Johanniter-Malteser Orden in 
Österreich und Mitteleuropa. 850 Jahre gemeinsamer Geschichte, Bd. 2, Spätmittelalter und frühe 
Neuzeit (1291 bis 1618) (Wien: selbstverlag, 1998), 389–552; ludwig Biewer, “Zur Geschichte 
des ritterlichen Ordens st. Johannis vom spital zu Jerusalem und der Balley Brandenburg. ein 
Überblick,” in Johanniter im Nordwesten: Zur Geschichte des Johanniterordens im nordwestlichen 
Niedersachsen (aus Anlaß der Ausstellung im Stadtmuseum Oldenburg vom 19. März bis 25. April 
1999), hrsg. v. egbert Koolman (Oldenburg: isensee, 1999), 18–19; Jürgen sarnowsky, “die 
mittelalterliche Ballei Brandenburg der Johanniter: rezeption und Wirklichkeit,” in Vergangen-
heit und Gegenwart der Ritterorden: die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit, hrsg. v. Zenon 
H. nowak und roman Czaja, Ordines militares. Colloquia torunensia Historica Xi (toruń: 
Wydawnictwo uniwersytetu mikołaja Kopernika, towarzystwo naukowe w toruniu, 2001), 
165–182; Henning Floto, Der Rechtsstatus des Johanniterordens. Eine rechtsgeschichtliche und 
rechtsdogmatische Untersuchung zum Rechtsstatus der Balley Brandenburg des ritterlichen Ordens 
St. Johannis vom Spital zu Jerusalem, Juristische Zeitgeschichte 5, Juristisches Zeitgeschehen – 
rechtspolitik und Justiz aus zeitgenössischer Perspektive 12 (Berlin: de Gruyter, 2003); Jür-
gen sarnowsky, Die Johanniter. Ein geistlicher Ritterorden in Mittelalter und Neuzeit, Beck’sche 
reihe 2737 (münchen: Beck, 2011). Zum aktuellen Forschungsstand vgl. die artikel zu den 
einzelnen Johanniter-Ordenshäusern in: Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, 
Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, hrsg. v. Heinz-dieter Heimann, Klaus 
neitmann, Winfried schich, martin Bauch, ellen Franke, Christian Gahlbeck, Christian Popp 
und Peter riedel, Bd. 1–2, Brandenburgische Historische studien 14 (Berlin: be.bra, 2007) 
(weiterhin als: BKB); und in: Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, 
Kommenden und Prioreien (10./11.–16. Jahrhundert), Bd. 1, hrsg. v. Wolfgang Huschner, ernst 
münch, Cornelia neustadt und Wolfgang-eric Wagner (rostock: Hinstorff, 2016) (weiterhin
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Verhältnisse als „Herrenmeister“ bezeichnet wurden2 – zumeist die Komtureien 
und ihre überwiegend ländlichen Besitzungen. dabei wurden die stadtkirchen, 
vielfach ungeprüft, nur als Besitzungen der Komtureien betrachtet, die dem dort 
amtierenden Komtur unterstanden, und daher keiner eigenen untersuchung für 
wert befunden. dies trifft jedoch nur in einigen Fällen zu, in anderen nicht und 
wird insgesamt der Bedeutung, die den stadtkirchen bei den Johannitern zukam, 
nicht gerecht.

im folgenden wird daher mein Beitrag versuchen, die rolle, die die städtischen 
Kirchen und die mit ihnen verbundenen Kirchenpatronate im Besitzgeflecht der 
Johanniter im raum zwischen Weser und Weichsel spielten, näher zu bestim-
men. Zu diesem Zweck hat kürzlich vom 18. bis 20. april 2018 unter dem Thema 
„ritterorden und städtische religiosität. stadtkirchen im raum zwischen Weser 
und Weichsel als Wirkungsstätten der Johanniter im mittelalter“ eine tagung in 
Potsdam stattgefunden, deren tagungsband zur Zeit in Bearbeitung ist.3 die For-
schung befindet sich aber auf diesem Feld noch mehr oder minder am anfang. die 
aufgabe dieses Beitrags ist daher in erster linie, relevante Forschungsfragen und 
-themen anzureißen und, wo möglich, erste erkenntnisse und arbeitsergebnis-
se vorzustellen, die dann durch weitere Forschungen vertieft werden müssen. ich 
gehe dabei vom erwerb von stadtkirchen – hier verstanden im weitesten sinne, 
also unter einschluss auch von außerhalb der stadtmauern gelegenen Hospital-
kirchen bzw. -kapellen – durch die Johanniter aus, im Vergleich zum erwerb bzw. 
der Gründung von Komtureien und unter Beachtung verschiedener Zeitphasen. 
es schließt sich an die untersuchung der Frage nach der konkreten ausübung des 
Patronatsrechts sowohl hinsichtlich der Berufung von Priestern, speziell von Pfar-
rern, als auch hinsichtlich der auswirkungen dieses rechts auf die in den städten 

  als: mKB); sowie die artikel in: Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommen-
den der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, hrsg. v. Christian 
Gahlbeck, Heinz-dieter Heimann und dirk schumann, studien zur brandenburgischen und 
vergleichenden landesgeschichte 9, studien der landesgeschichtlichen Vereinigung für die 
mark Brandenburg e.V. n.F. 4 (Berlin: lukas, 2014).

2 Zur Problematik der darstellung der Ordensgeschichte der Johanniter durch rückprojizierung 
neuzeitlicher Verhältnisse ins mittelalter und der damit verbundenen Verwendung des Be-
griffs “Herrenmeister” für die Balleier von Brandenburg im mittelalter vgl. sarnowsky, “die 
mittelalterliche Ballei Brandenburg,” 171–172; Christian Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder 
sonnenburg (słońsk). Zur Frage der residenzbildung in der Ballei Brandenburg der Johanniter 
von 1317 bis 1527,” in Regionalität und Transfergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann und 
schumann, 271–337, hier 271, anm. 1.

3 Vgl. künftig: ritterorden und städtische religiosität. stadtkirchen im raum zwischen Weser 
und Weichsel als Wirkungsstätten der Johanniter im mittelalter, hrsg. v. Christian Gahlbeck, 
Klaus neitmann und dirk schumann (Berlin: Verlag steht noch nicht fest, 2021) (im druck).
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geübte Praxis von spenden und stiftungen. Weitere notwendige Fragen sind die 
nach der Präsenz der Johanniter an den stadtkirchen über die Personen der Pfar-
rer hinaus, zum Beispiel durch kleine Ordenskonvente, wie sie u.a. für arnswalde 
(poln. Choszczno), Königsberg/neumark (poln. Chojna) und lychen urkund-
lich belegt sind4, und nach der Vertretung der Pfarrer auf den Balleikapiteln. 
schließlich sei auf die Veränderungen auf diesem Gebiet in der reformationszeit 
eingegangen5, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass die Forschung die städ-
tischen Kirchen der Johanniter und ihre Präsenz im urbanen raum in der Ballei 
bisher stark vernachlässigt hat.

im Bereich der mittelalterlichen Ballei Saxonia–Marchia–Slavia–Pomerania 
(wie die spätere Ballei Brandenburg im mittelalter hieß)6 lagen von den anfängen 
bis zur reformation und unter einschluss aller verlegten oder zusammengelegten 
Häuser insgesamt 37 Ordensniederlassungen, unter denen sich neben dem Or-
densschloss in sonnenburg (poln. słońsk) und den Prioreien in magdeburg und 
lychen insgesamt 31 Komtureien oder ursprüngliche, später in Prioreien umge-
wandelte Komtureien befanden. im gleichen Zeitraum besaßen die Johanniter 
insgesamt 21 städtische Kirchen, und zwar in Braunschweig und Goslar in nie-
dersachsen, in magdeburg, in Werben in der altmark, Freyenstein in der Prignitz, 
lychen in der uckermark, Zielenzig (poln. sulęcin), lagow (poln. Łagów) und 
sonnenburg im land sternberg, Königsberg (Chojna) und arnswalde (Choszcz-
no) in der neumark, Bahn (poln. Banie), stargard (poln. stargard) und Zachan 
(poln. suchań) in Pommern, im polnischen tempelburg (poln. Czaplinek) sowie 
in schlawe (poln. sławno), Preußisch stargard (poln. starogard Gdański), lieb-
schau (poln. lubiszewo) und schöneck (poln. skarszewy) in Pommerellen.7 im 
pommerschen stargard sowie zeitweilig in Braunschweig verfügten die Johanniter 
sogar über zwei stadtkirchen. drei der genannten Kirchen lagen in mediatstädten, 
deren stadtherr die Johanniter selbst waren (Zielenzig, lagow und sonnenburg), 
die übrigen in landesherrlichen städten. drei stadtkirchen unterstanden seit dem 
ausgehenden 14. Jahrhundert keiner Komturei, sondern unmittelbar dem General-

4 siehe hierzu weiter unten.
5 Zur Geschichte der Ballei Brandenburg in der Zeit der reformation vgl. Opgenoorth, Ballei 

Brandenburg, passim; und Christian Gahlbeck, “eine Ballei wird evangelisch. selbstbehaup-
tung und Wandel der Johanniter-Ballei Brandenburg in der Zeit der reformation und des 
beginnenden absolutismus,” in Reformationen vor Ort. Christlicher Glaube und konfessionelle 
Kultur in Brandenburg und Sachsen im 16. Jahrhundert, hrsg. v. enno Bünz, Heinz-dieter 
Heimann und Klaus neitmann, studien zur brandenburgischen und vergleichenden landes-
geschichte 20 (Berlin: lukas 2017), 106–134.

6 Zum namen vgl. Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder sonnenburg,” 299–302.
7 Vgl. die Übersichtskarte über die Ballei Brandenburg in diesem Beitrag (s. 349). Zu den einzel-

nen stadtkirchen und Ordenshäusern vgl. weiter unten.
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präzeptor, nämlich Königsberg/neumark, arnswalde, Freyenstein. Hinzu kamen 
vier Prioreien – lychen, Braunschweig, Goslar und magdeburg –, von denen die 
ersten drei ursprünglich Komtureien waren, die im laufe des 14. Jahrhunderts 
in Prioreien umgewandelt worden waren, sowie das Ordenshaus in schlawe, das 
damals ebenfalls den status als Komturei verloren hatte und seitdem vom stadt-
pfarrer geleitet wurde, der einem Prior gleichgestellt war, ohne jedoch den titel 
eines Priors zu führen.

der hier zugrunde liegende untersuchungszeitraum zerfällt grob in vier Pha-
sen. die erste erstreckte sich von der ansiedlung der ersten Ordensniederlassungen 
bis etwa um 1300, die zweite von der Jahrhundertwende bis zum organisatorischen 
Zusammenschluss der Ordenshäuser in niedersachsen, der mark, mecklenburg, 
Pommern und Pommerellen in der 1318 gegründeten Ballei Saxonia–Marchia– 
–Slavia–Pomeranie, die ihr entstehen und ihre Gestalt vor allem der auflösung 
des templerordens 1312 und der notwendigkeit der integration der ehemali-
gen templerkommenden in die Besitzstruktur des Johanniterordens verdankte. 
die dritte Phase umfasste als Gründungs- und Konsolidierungsphase der Ballei 
die Jahre von 1318 bis zur umfassenden strukturreform des Generalpräzeptors 
Hermann von Warberg in der Zeit um 1360–1370.8 die vierte Phase bis zur re-
formation ist dann von den Folgen dieser strukturreform geprägt worden.

Bereits die ersten Ordensniederlassungen waren keine ländlichen Komturei-
en, sondern entstanden im urbanen raum, oder genauer: an den zentralen Orten 
eines Weichbildes, das, ausgehend von einer vorhandenen oder im Werden be-
griffenen stadt, von einem intensiven Beziehungsgeflecht zwischen der stadt und 
ihrem umland geprägt war. in Goslar und Braunschweig ließen sich die Johan-
niter am stadtrand außerhalb der stadtmauer nieder, wo sie offenbar zunächst 
Hospitäler und Hospitalkirchen errichteten.9 dabei wurde die Kirche in Goslar 

8 Zur strukturreform der Ballei Brandenburg und Hermann von Warberg vgl. jetzt Christian 
Gahlbeck, “strukturreform um der Wirtschaftlichkeit willen? die Ballei Brandenburg der 
Johanniter unter Hermann von Warberg nach 1350,” Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und 
Ostdeutschlands 62 (2016): 97–134.

9 Zur Johanniterniederlassung in Goslar vgl. künftig sabine Graf, “die Johanniter und die Kirche 
zum Heiligen Grabe in Goslar,” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahlbeck, neit-
mann und schumann (im druck). Vorerst vgl. Cai-Olaf Wilgeroth, “Goslar. Johanniter (vor 
1214 bis mitte 16. Jh.),” in Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kom-
menden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, Bd. 1–4, 
hrsg. v. Josef dolle u. mitarb. v. dennis Knochenhauer, Veröffentlichungen des instituts für 
Historische landesforschung der universität Göttingen 56, 1–4 (Bielefeld: Verlag für regio- 
nalgeschichte, 2012), 2: 519–522 (mit näheren angaben zur älteren literatur). Zu st. Johannis 
in Braunschweig vgl. künftig Henning steinführer, “die Bedeutung der ritterordenskirchen 
st. Johannis und st. matthäi in der Kirchenlandschaft der stadt Braunschweig,” in Ritterorden 



331die rOlle der stadtKirCHen innerHalB…

der Grabeskirche in Jerusalem nachgebildet, weshalb die niederlassung den na-
men „Zum Heiligen Grabe“ erhielt.10 das augenmerk der Johanniter, die mit 
ihren Ordenshäusern Gelder für ihre mission im Heiligen land einwerben woll-
ten, richtete sich dabei sowohl auf die stadt als auch auf das umland und nicht 
zuletzt auf durchreisende Pilger.11 dies entsprach auch durchaus den Vorstellun-
gen ihrer stifter, die z.t. selbst ins Heilige land gereist waren und den dortigen 
Kampf des ritterordens durch die Gründung von Ordensniederlassungen in ihren 
eigenen Herrschaftsgebieten unterstützen wollten, deren wirtschaftliche erträge 
in den nahen Osten gesandt werden sollten.12 alsbald entstanden bei den Hos-
pitälern Komtureien, deren Komturen die Hospitäler unterstellt wurden. diese 
Komtureien erhielten bzw. erwarben in der Folgezeit einigen landbesitz im um-
land. etwa gleichzeitig wurden die Hospitalkirchen in Pfarrkirchen umgewandelt 
bzw. erhielten einen eigenen Pfarrbezirk.13 in Werben, der ältesten niederlas-
sung der Johanniter, erhielt der Orden bei der Gründung im Jahr 1160 die bereits 
bestehende Kirche im damaligen dorf Werben, die dann im Kontext der stadt-
gründung zu einer städtischen Pfarrkirche und im Zuge des ausbaus der Komturei 

und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahlbeck, neitmann und schumann (im druck). Vgl. vorerst 
ders., “Braunschweig. Johanniter (nach 1173 bis 1528),” in Niedersächsisches Klosterbuch, hrsg. 
v. dolle u. mitarb. v. Knochenhauer, 1: 138–141 (mit näheren angaben zur älteren literatur). 

10 Vgl. Wilgeroth, “Goslar,” 522.
11 Vgl. sarnowsky, Die Johanniter, 22.
12 Vgl. künftig Jürgen sarnowsky, “die Finanzierung der Ordenspolitik der Johanniter im mit-

telmeerraum im 14. und 15. Jahrhundert,” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg.  
v. Gahlbeck, neitmann und schumann (im druck). die Gründung der Komturei Werben in 
der altmark 1160 stand in unmittelbarem Zusammenhang einer reise markgraf albrechts 
des Bären von Brandenburg ins Heilige land im Jahr 1158. Vgl. lutz Partenheimer und Peter 
Knüvener, “Werben. Kommende des Johanniterordens,” in BKB, 2: 1289–1304, hier 1289; lutz 
Partenheimer, “die Johanniterkommende Werben (altmark) von 1160 bis zur reformation,” 
in Regionalität und Transfergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann und schumann, 173–203, 
hier 178–180. auch für das Hospital in Braunschweig, als dessen stifter Herzog Heinrich der 
löwe angenommen wird, erfolgte die Gründung anscheinend im Kontext einer reise des Her-
zogs in Heilige land im Jahr 1173. Vgl. steinführer, “Braunschweig,” 138.

13 Vgl. für Goslar: Wilgeroth, “Goslar,” 520; für Braunschweig: steinführer, “Braunschweig,” 140.
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zur Komtureikirche wurde.14 in allen drei städten wurde das jeweilige Pfarramt an 
den Kirchen den Prioren der Komtureien übertragen.15

Ähnlich scheint die entwicklung auch in Pommern und Pommerellen verlau-
fen zu sein, wo die Johanniter ihre ersten Ordenshäuser noch im 12. Jahrhundert 
errichteten.16 allerdings handelte es sich um slawische städte, die erst im 13. 

14 […] ecclesiam quandam in villa Wirbene. urkunde von 1160, druck in: Regionalität und Trans-
fergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann und schumann, 202–203. dazu vgl. Partenheimer, 
“Werben”, 178–180. Vgl. künftig auch Christian Gahlbeck, “stadtkirchen als stätten johan-
nitischen Wirkens in der Ballei Brandenburg: die Beispiele Werben (altmark) und Königsberg/ 
/neumark (Chojna),” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahlbeck, neitmann und 
schumann (im druck). Zur Komturei Werben vgl. im übrigen Gerhard Knoll, Die Entstehung 
und Geschichte der Johanniterordenskommende Werben im 13. Jahrhundert mit ihren äußeren 
Beziehungen und im Lichte der Privilegien und Statuten (Berlin: diss. Fu Berlin, 1971); Frank 
m. Kammel, “die Johanniter-Komturei zu Werben. Überlegungen zur kulturellen rolle des 
Ordens,” Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 108 
(1991): 39–45; lutz Partenheimer, Die Johanniterkomturei Werben in der Altmark zwischen 
1160 und 1542. Ein Beitrag zur 1000-Jahr-Feier Werbens 2005 und zum 850. Geburtstag der Mark 
Brandenburg am 11. Juni 2007 (Berlin: lukas, 2005); Partenheimer und Knüvener, “Werben,” 
passim; Hartmut Kühne, “spätmittelalterliche Pilger und ihre spuren zwischen Werben und 
magdeburg,” in Die Altmark von 1300 bis 1600. Eine Kulturregion im Spannungsfeld von Magde-
burg, Lübeck und Berlin, hrsg. v. Jiři Fajt, Wilfried Franzen und Peter Knüvener (Berlin: lukas, 
2011), 252–266; Peter Knüvener und dirk schumann, “die Werbener Johanniskirche und ihre 
mittelalterliche ausstattung,” in Regionalität und Transfergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Hei-
mann und schumann, 357–396; dirk schumann, “der neubau der Pfarrkirchen in Werben, 
Königsberg/neumark (Chojna) und stargard – architektonische repräsentation als strate-
gie?,” in  Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahlbeck, neitmann und schumann 
(im druck).

15 Wie eng die Ämter des Pfarrers der stadtkirche und des Priors vor allem in der Komturei Wer-
ben miteinander verflochten waren, zeigt der umstand, dass in der Werbener Überlieferung der 
inhaber dieses doppelamts in den weitaus meisten Fällen als Pfarrer der stadtkirche und nur 
ausnahmsweise als Prior bezeichnet wird.

16 Zu den Johannitern in Pommern und Pommerellen vgl. Hermann Hoogeweg, Die Stif- 
ter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 1–2 (stettin: saunier 1924–25), hier 2: 869–904; 
antoni Czacharowski, “die politische rolle der Johanniter im pommerschen Grenzgebiet im 
mittelalter,” in Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter, hrsg.  
v. Zenon H. nowak, Ordines militares. Colloquia torunensia Historica V (toruń: Wy-
dawnictwo uniwersytetu mikołaja Kopernika, towarzystwo naukowe w toruniu, 1990), 
143–152 (auch erschienen in: antoni Czacharowski, Bürgertum und Rittertum im Spätmit-
telalter (toruń: Wydawnictwo uniwersytetu mikołaja Kopernika, towarzystwo naukowe  
w toruniu, 2001), 91–101); tadeusz Wojciech lange, “Joannici na Pomorzu Gdańskim. stan 
badań – interpretacje – próba syntezy,” Zapiski Historyczne 59, H. 4 (1994): 9–19; Klemens 
Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początku XV wieku (Gdańsk: Wydawnictwo 
uniwersytetu Gdańskiego, 1997), passim; Karl Borchardt, “the Hospitallers in Pomerania: 
Between the Priories of Bohemia and alemannia,” in The Military Orders, Bd. 2, Welfare and 
Warfare, hrsg. v. Helen J. nicholson (aldershot u.a.: ashgate, 1998), 295–306; Piotr Oliński, 
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bzw. 14. Jahrhundert deutsches stadtrecht erhielten. im pommerschen stargard 
gründeten die Ordensbrüder anscheinend zuerst eine Hospitalkirche am nord-
westrand der altstadt, st. Johannis, neben der auch eine Komturei entstand.17 
dort übten die Priester an st. Johannis offenbar auch Pfarrrechte in einem teil der 
stadt aus.18 1268 wurden die Johanniter in den auseinandersetzungen mit Her-
zog Barnim i. von Pommern aus stargard vertrieben und mussten nach Copan bei 
Gollnow (poln. Goleniów) ausweichen.19 Vor 1295 gründeten sie dann eine er-

“starogard w dobie średniowiecza,” in Dzieje Starogardu, Bd. 1, Historia miasta do 1920 roku, 
hrsg. v. marian Kallas (starogard Gdański: Komitet Organizacyjny Obchodów 800-lecia 
starogardu Gdańskiego, 1998), 55–80; marek smoliński, “W sprawie domów joannickich  
w starogardzie i lubiszewie,” in Szlachta, starostowie, zaciężni, hrsg. v. Błażej Śliwiński, Gdańskie 
studia z dziejów Średniowiecza 5 (Gdańsk–Koszalin: Wydawdnicwo miscellanea, 1998), 221– 
–238; maksymilian Grzegorz, “Świecie i księstwo świecko-lubiszewskie w świetle dokumentu 
księcia Grzymisława z 11 listopada 1198,” in Świecie i ziemia świecka w 800-lecie istnienia, hrsg. 
v. dems. (Bydgoszcz: k.a. 1999), 11–32; tadeusz Wojciech lange, Szpitalnicy. Joannici. Kawa-
lerowie Maltańscy (Warszawa: dom Wydawniczy Bellona, 1999), passim; marek smoliński, 
“‘…coadiutorem constituere volens’. dokument princepsa Grzymisława na rzecz joannitów  
z 1198 r. w świetle nadań czynionych na rzecz szpitalników w niemczech, Czechach i Polsce,” 
Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 1 (2006): 
24–41; maria starnawska, “die Johanniter in der Kirchenprovinz Gnesen und im Bistum Kam-
min gegenüber der weltlichen macht: amtsträger, Berater der Herrscher, landesherren,” in Die 
Ritterorden als Träger der Herrschaft, hrsg. v. roman Czaja und Jürgen sarnowsky, Ordines 
militares. Colloquia torunensia Historica XiV (toruń: Wydawnictwo uniwersytetu mikołaja 
Kopernika, towarzystwo naukowe w toruniu, 2007), 237–255; marek smoliński, “der Johan-
niterorden in Pommern und Pommerellen im mittelalter – Politik, Wirtschaft, menschen,” in 
Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa im Mittelalter, hrsg. v. Karl Borchardt und libor Jan, 
Země a kultura ve střední evropě 20 (Brno: matice moravská, 2011), 139–155; ders., “Zur Ge- 
schichte der Johanniter und ihrer politischen rolle in Polen bis zum Jahre 1370,” in Regionalität 
und Transfergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann und schumann, 77–90.

17 Vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 870, 892; agnieszka lindenhayn-Fiedorowicz, “das Wirken 
der Johanniter in stargard in Pommern. die Bauten der Komtureikirche st. Johannis und der 
stadtpfarrkirche st. marien,” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahlbeck, neit-
mann und schumann (im druck).

18 Vgl. agnieszka lindenhayn-Fiedorowicz, “Johannitisches Patronat und städtische architektur. 
die marienkirche zu stargard (stargard szczeciński) in Pommern,” in Regionalität und Trans-
fergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann und schumann, 248–270.

19 Zum Hintergrund vgl. Hans Frederichs, “Herzog Barnim i. im streit mit dem Johanniterorden,” 
Baltische Studien n.F. 36 (1934): 256–267; Christian Gahlbeck, Zisterzienser und Zister-
zienserinnen in der Neumark, Veröffentlichungen des Brandenburgischen landeshauptarchivs 
47 (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2002), 112–114; ders., “der Oder-drage-raum 
in voraskanischer Zeit. Großpolen, schlesien und Pommern im Wettstreit um den Besitz der 
späteren neumark,” Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 45 (1999): 1–97, 
hier 1–7. Zur Komturei Copan vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 874–876; smoliński, “Zur Ge- 
schichte der Johanniter,” 86; Gahlbeck, “strukturreform,”  117.
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satzkomturei für stargard in Zachan; dieses Haus erhielt auch einen Großteil der 
ehemaligen stargarder Güter.20 Über das schicksal der Johanniskirche in dieser 
Zeit ist aus den quellen nichts zu erfahren. Wohl im 2. Jahrzehnt des 14. Jahrhun-
derts wurde dem Orden dann zusätzlich das Patronatsrecht der Hauptpfarrkirche 
st. marien in stargard übertragen.21 – in schlawe besaßen die Ordensbrüder 
noch vor 1200 eine adalbertkirche, die wahrscheinlich mitsamt einer dabei ent-
standenen Kommende in alt-schlawe (poln. sławsko) lag.22 im 14. Jahrhundert 
erlangten sie dann das Patronatsrecht über die damals in der deutschrechtlichen 
stadt neu erbaute marienkirche.23 auch in Pommerellen entstanden die Ordens-
häuser der Johanniter – es handelte sich um Preußisch stargard, liebschau und 
schöneck – als Komtureien im städtischen raum. im 14. Jahrhundert hatten die 
Johanniter an diesen Orten ebenso wie in schlawe das Patronatsrecht der stadt-

20 die Gründung der Komturei Zachan liegt im dunkeln. Zachan gehörte 1269/1271 zu den 
Gütern, die der dominikanermönch und ehemalige Bischof von regensburg albertus magnus 
in einem “exekutionsverfahren […] nach mittelalterlichem Pfandrecht” (Frederichs, “Herzog 
Barnim i.,” 260) als Pfandgüter bestimmt hatte, die Herzog Barnim i. infolge seiner Zah-
lungsunfähigkeit den Johannitern zu überlassen hatte. nach 1271 nahm der Orden diese Güter 
auch in Besitz und hatte sie 1280 inne, als Herzog Bogislaw iV. einen allgemeinen landschoss 
zu ihrer auslösung ausschrieb. Vgl. urkunde von 1280, ebd., 265–266; Pommersches Urkun-
denbuch, Bd. 7, 1326–1330, bearb. v. Hans Frederichs, hrsg. vom Königlichen staats-archiv zu 
stettin bzw. von der landesgeschichtlichen Forschungsstelle (Historische Kommission) für die 
Provinz Pommern (stettin: nahmer, 1934 (neudruck: Köln–Wien: Böhlau, 1970)), 418–419 
nr. 4669. Offenbar bekam der Herzog das Geld dafür aber nicht zusammen, da die Güter nach 
ablauf der hierfür vorgesehenen Frist dauerhaft im Besitz des Johanniterordnes verblieben. Vgl. 
Frederichs, “Herzog Barnim i.,” 264–265. in der Folgezeit dürfte dann die Komturei in Zachan 
entstanden sein, die urkundlich erstmals 1295 erwähnt wurde (vgl. Pommersches Urkunden-
buch, Bd. 3, abt. 1, 1287–1295, bearb. v. rodgero Prümers, hrsg. vom Königlichen staats-archiv 
zu stettin bzw. von der landesgeschichtlichen Forschungsstelle (Historische Kommission) für 
die Provinz Pommern (stettin: nahmer, 1888 (neudruck: Köln–Wien: Böhlau 1970)), 246– 
–247 nr. 1730). Zu Zachan allgemein vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 885–890. 

21 Vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 891–895; lindenhayn-Fiedorowicz, “Johannitisches Patronat,” 
252–254; dies., “das Wirken der Johanniter,” (im druck). Zu den Kirchen st. Johannis und 
st. marien in stargard vgl. ferner Karl schmidt, Ueber einige Besitzungen des Johanniter-Ordens 
im Lande Stargard (stargard: ohne angabe, 1859); ders., Geschichte der Kirchen und milden 
Stiftungen der Stadt Stargard a.I. (stargard: Hendeß, 1878); Felix  Boehmer, Geschichte der 
Stadt Stargard in Pommern, Bd. 1, Geschichte der Stadt im Mittelalter. Mit Karten, Stadtplänen 
und Abbildungen von städtischen Wehrbauten, kirchlichen Bauten, des Rathhauses, des Stadtsie-
gels und städtischer Münzen (stargard/P.: Hendeß, 1903).

22 Zu schlawe vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 869–871, 881–885; smoliński, “Zur Geschichte der 
Johanniter,” 79–83. 

23 Vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 869–870, 882–883.
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pfarrkirchen inne. die genaueren umstände der Gründung und der entwicklung 
bis um 1320 liegen dort allerdings noch weitgehend im dunkeln.24

in mecklenburg dagegen waren die im 13. Jahrhundert gegründeten Or-
densniederlassungen landkomtureien. die Kommende mirow wurde zwar im 
Zentrum des vorkolonialen slawischen landes Turne errichtet, es entstand dort 
im mittelalter jedoch keine stadt,25 und auch bei der später in eine Priorei umge-
wandelten Komturei Groß eichsen, deren Verkehrslage sich wohl für die anlage 
einer stadt geeignet hätte, kam es zu keiner stadtgründung.26 

Während die Johanniter bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert im raum der 
späteren Ballei keine größeren aktivitäten zum erwerb städtischer Pfarrkirchen 
zeigten, ändete sich dies mit der Jahrhundertwende schlagartig. als spiritus rector 
dieser erwerbspolitik tat sich damals vor allem ulrich svawe, der faktische lei-
ter der nordostdeutschen Protoballei hervor, die damals bereits das Herzogtum 
Pommern umfasste und darüber hinaus erste Kontakte nach Pommerellen herge-
stellt hatte.27 Binnen eines Jahrzehnts gelang es svawe, drei städtische Pfarrkirchen 

24 Zu Preußisch stargard, liebschau und schöneck vgl. emil Waschinski, Geschichte der Johan-
niterkomturei und Stadt Schöneck Westpr. Mit einem Anhang von Urkunden (danzig: Brüning, 
1904); ders., “die ersten Johanniter in Westpreußen,” Westpreußen-Jahrbuch 20 (1970): 
151–155; Walther Hubatsch, “der Johanniterorden in Ost- und Westpreußen,” Zeitschrift 
für Ostforschung 21 (1972): 1–19; Peter Kriedte, Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in 
Pommerellen von den Anfängen bis zum Jahre 1409, Veröffentlichungen des max-Planck-insti-
tuts für Geschichte 40 (Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht, 1974), 167–170; Klaus Conrad, 
“der Übergang von Ordens- und Klosterbesitz in Pommerellen an den deutschen Orden,” 
in Ordensherrschaft, Stände und Stadtpolitik. Zur Entwicklung des Preußenlandes im 14. und  
15. Jahrhundert, hrsg. v. udo arnold, schriftenreihe nordost-archiv 25, tagungsberichte 
der Historischen Kommission für ost- und westpreußische landesforschung 5 (lüneburg: 
nordostdt. Kulturwerk 1985), 3–26, hier 14–17; marek smoliński, “die Johanniter und die 
eroberung Pommerellens durch den deutschen Orden,” Ordines Militares Colloquia Toru- 
nensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 16 (2011) (Die Ritterorden in 
Umbruch- und Krisenzeiten. The Military Orders in Times of Change and Crisis): 105–124.

25 Zu mirow vgl. Christian Gahlbeck, Jens Christian Holst und rainer szczesiak, “mirow, Kom-
mende s. maria und s. Johannes der täufer (Ordo melitensis / Johanniterorden),” in mKB, 1: 
481–541.

26 Zu Groß eichsen vgl. sebastian Joost, Claudia neustadt, Jens amelung, ralf Gesatzky, 
“eichsen. Priorei s. Johannes der täufer (Ordo Fratrum Hospitalis s. Johannis Hierosolymi-
tani / Ordo melitensis / Johanniter),” in mKB, 1: 281–299.

27 die Komtureien in beiden Herzogtümern zählten bis zur mitte des 13. Jahrhunderts gemein- 
sam mit den polnischen Ordenshäusern zur Ordensprovinz Bohemia. Zu ulrich svawe vgl. 
Pflugk-Harttung, Die Anfänge, 17, 76–82; Opgenoorth, Die Ballei Brandenburg, 32–33; Wolf-
gang Huschner, “stifterstrategien zur sicherung der memoria und des seelenheils. albrecht iii. 
von Brandenburg, Heinrich ii. von mecklenburg und die Klöster Himmelpfort und Wanzka,” 
Mecklenburgisches Jahrbuch 126 (2011): 23–53, hier 26–29, 36–48; Wolfgang Huschner, rai- 
ner szczesiak und Christian Gahlbeck, “nemerow. Kommende s. Johannes der täufer (Ordo 
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mit ihrem Patronatsrecht für den Orden zu erwerben: 1302 die stadtkirche in 
lychen im uckermärkisch-mecklenburgischen Grenzgebiet28 und 1309 die Pfarr-
kirchen von arnswalde in der neumark und Freyenstein in der Prignitz, beide 
ebenfalls an der nordgrenze der mark Brandenburg gelegen.29 auch die stadtkir-
chen von stargard und schlawe in Pommern gingen offenbar in dieser Phase in 
den Besitz der Johanniter über.30 die konkrete inbesitznahme der Pfarrkirchen er-
folgte allerdings erst einige Jahre später, da diese über das Patronatstrecht erfolgte, 
das erst nach dem tod oder dem rücktritt der bei der Übertragung des rechts vor 
Ort amtierenden Pfarrer angewandt werden konnte. so verzögerte sich z.B. der 
Besitzwechsel in arnswalde bis 1323.31 schließlich bemühten sich die Ordensbrü-
der um den erwerb der stadtpfarrkirche von Kyritz. noch 1321 musste der ritter 
eberhard von Klepzig den Johannitern in einem sühnevertrag versprechen. sich 
beim Bischof von Havelberg für die Übertragung des Patronatsrechts an den Or-
den einzusetzen.32 den Besitz der Kyritzer stadtkirche erlangten die Johanniter 
allerdings nicht.

Fatrum Hospitalis s. Johannis Hierosolymitani / Ordo melitensis / Johanniter),” in mKB, 1: 
543–578, hier 546–547, 552–553, 558.

28 Vgl. urkunde von 30. Januar 1302, Potsdam, Brandenburgisches landeshauptarchiv (weiterhin 
als: BlHa), rep. 9 B ( Johanniterorden), u 48 (druck: Codex diplomaticus Brandenburgen-
sis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der 
Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. v. adolph F. riedel, i. Haupttheil, Bd. 13 (Berlin: 
G. reimer, 1857), 101–102 nr. 108; Mecklenburgisches Urkundenbuch, hrsg. vom Verein für 
mecklenburgische Geschische und altertumskunde, Bd. 5, 1301–1312 (schwerin: stiller 1869 
(neudruck: leipzig: Zentralantiquariat der ddr 1977)), 51 nr. 2781). dazu vgl. Wolfgang 
Huschner, Christian Gahlbeck und dirk schumann, “lychen. Priorei s. Johannes der täufer 
(Ordo Fratrum Hospitalis s. Johannis Hierosolymitani / Ordo melitensis / Johanniter),” in 
mKB, 1: 431–441, hier besonders 433–435.

29 Vgl. urkunde von 28. Februar 1309 Februar, Originaltranssumt von 15. Juli 1361, Potsdam, 
BlHa, rep. 9 B ( Johanniterorden), u 154 (druck: Mecklenburgisches Urkundenbuch, 5: 446–
–447 nr. 3294). Zu Freyenstein vgl. Gahlbeck, Holst und szczesiak, “mirow,” 488, 506.

30 Vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 869–870, 882–883, 891–895; lindenhayn-Fiedorowicz, “Johan-
nitisches Patronat,” 252–254; dies., “das Wirken der Johanniter,” (im druck).

31 in arnswalde trat die Vakanz erst um 1323 ein, als die Johanniter sich von Papst Johannes 
XXii. den Besitz des Patronatsrechts bestätigen ließen. Vgl. urkunde von 3. Juli 1323, Potsdam, 
BlHa, rep. 9 B ( Johanniterorden), u 86 (druck: Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. 
v. riedel, i. Haupttheil, Bd. 18 (Berlin: G. reimer, 1859), 9 nr. 9 (irrig zu 3. Juli 1312)).

32 Vgl. urkunde von 27. september 1321, Potsdam, BlHa, rep. 9  B: Johanniterorden, u  81 
(druck: Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i. Haupttheil, Bd. 6 (Berlin:  
F. H. morin, 1846), 25 nr. 32 (mit auslassungen); Mecklenburgisches Urkundenbuch, hrsg. vom 
Verein für mecklenburgische Geschische und altertumskunde, Bd. 6, 1313–1321 (schwerin: 
stiller 1870 (neudruck: leipzig: Zentralantiquariat der ddr 1977)), 631 nr. 4300 (auszüge)).
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im rahmen der Übernahme der templergüter nach 1312 und in ihrer Fol-
ge gelangten weitere stadtkirchen in den Besitz der Johanniter, bei denen es sich 
durchwegs um städtische Pfarrkirchen handelte. Bis zur auflösung des Ordens 
hatten die templer im Bereich der späteren Johanniterballei die stadtkirchen 
von Zielenzig, Bahn und Königsberg/neumark inne. in allen drei Fällen verlief, 
wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, die Übernahme der Kirchen durch 
die Johanniter nicht einfach. in den drei städten blieben die von den templern 
berufenen Pfarrer auch nach dem Verbot des Ordens im amt. Bahn und Zie-
lenzig waren darüber hinaus bis 1312 mediatstädte der templer gewesen. Beide 
städte versuchten damals, die Ordensherrschaft abzuschütteln und zu landesherr-
lichen immediatstädten zu werden. in Bahn kam es zu einem längeren streit, der 
erst 1344 und auch nur vorübergehend befriedet werden konnte.33 der Konflikt 
flammte im gesamten spätmittelalter aber immer wieder auf – er gipfelte 1399 in 
der ermordung des johannitischen Generalpräzeptors detlev von Walmede34 –, 
und es gelang dem Orden hier nicht, die Pfarrstelle mit Brüdern aus den eigenen 
reihen zu besetzen.35 in Zielenzig hatten die templer in der stadt eine Komtu-
rei gegründet, die bis 1318 von den Johannitern zunächst übernommen wurde.36 
die im Kremmener Vertrag vereinbarte Veräußerung Zielenzigs an markgraf Wol-
demar37 wurde nicht vollzogen, da der markgraf noch vor eintritt der Fälligkeit 

33 Vgl. urkunden von 13. und 14. Januar 1345, Potsdam, BlHa, rep. 9  B, Johanniterorden, 
u 102, 103 (druck: Pommersches Urkundenbuch, Bd. 11, 1341–1345, tl. 1, Urkunden, bearb. 
v. Klaus Conrad, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, reihe 2 
(Köln–Wien: Böhlau, 1990), 428–432 nrn. 6357–6359). Zum Konflikt des Ordens mit den 
Herzögen von Pommern vgl. künftig: reinhard schmook, “Brennpunkt Bahn (Banie) – eine 
stadt und ihre Kirche im spannungsfeld zwischen pommerschen Herzögen, Johannitern und 
stadtbevölkerung,” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahlbeck, neitmann und 
schumann (im druck).

34 laut überlieferter Grabinschrift starb detlev von Walmede am 15. Oktober 1399 und wurde 
im Chor der Pfarrkirche von Königsberg/neumark beigesetzt. Vgl. das schreiben des Königs-
berger stadtarchivars Hans Bütow an erich Kittel von 1933 Januar 19 in: Berlin, Geheimes 
staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (weiterhin als: Gsta PK), X. Hauptabteilung (weiterhin 
als: Ha), rep. 16, nr. 323 (erich Kittel regesten und materialien zur Geschichte des Johan-
niterordens (manuskript)), Bd. 1, mark und Generalia, t. 1 (1160–1491), fol. 41r–42v, mit 
Positionsskizze. Zu detlev von Walmede vgl. Winterfeld, Geschichte des Ritterlichen Ordens  
St. Johannis, 683–685; Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder sonnenburg,” 315–316.

35 Vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 900–901, sowie künftig: schmook, “Brennpunkt Bahn,” (im 
druck).

36 Vgl. Christian Gahlbeck, “Zielenzig (sulęcin). Kommende des templerordens,” in BKB, 2: 
1338–1344.

37 Vgl. urkunde von 29. Januar 1318, Potsdam, BlHa, rep. 9 B ( Johanniterorden), u 76 (abbil-
dung und neuedition jetzt in: Regionalität und Transfergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann 
und schumann, 167–170).
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verstarb.38 nach 1323 jedoch wurden stadt und Kirche dem Orden unter bisher 
ungeklärten umständen entfremdet und gelangten erst 1350/1351 wieder in den 
Besitz der Johanniter.39 der Orden richtete damals jedoch keine Komturei mehr 
in Zielenzig ein, sondern legte die niederlassung, zusammen mit der ehemali-
gen templerkommende Großendorf (poln. Wielka Wieś), als Zubehör zur neu 
gegründeten Komturei in lagow.40 dort errichteten die Johanniter eine militä-

38 Vgl. künftig Christian Gahlbeck, “der Vertrag von Kremmen vom 29. Januar 1318 und die 
Beziehungen zwischen der Johanniterballei sachsen-mark-Wendland-Pommern und den 
markgrafen von Brandenburg im mittelalter,” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. 
v. Gahlbeck, neitmann und schumann (im druck). Über die ansichten zum Kremmener 
Vertrag in der älteren literatur vgl. den zusammenfassenden artikel von Grzegorz Jacek Brzus-
towicz, “die aufhebung des templerordens in der neumark und in Polen,” in Regionalität und 
Transfergeschichte, hrsg. v. Gahlbeck, Heimann und schumann, 155–166.

39 Vgl. Gahlbeck, “Zielenzig,” 1339–1340; ders., “lagow (Łagów). Kommende des Johanniteror-
dens,” in BKB, 2: 723–745, hier 724; Christian Gahlbeck und dirk schumann, Lagow / Łagów, 
zweisprachig: übers. ins Polnische: agnieszka lindenhayn-Fiedorowicz, schlösser und Gärten 
der neumark / Zamki i ogrody nowej marchii 6 (Berlin: Freundeskreis schlösser und Gärten 
in der mark, 2009), 4.

40 Vgl. Gahlbeck, “lagow (Łagów). Kommende,” 724–725, 729–730; Gahlbeck und schumann, 
Lagow / Łagów, 4–6; Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder sonnenburg,” 285–287. Zur Komturei 
lagow allgemein vgl. Heinrich Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgraf-
tums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder geographisch-statistische Beschreibung 
der Provinz Brandenburg, Bd. 3 (Brandenburg: müller 1854–1856), 156–157, 174–181, 
254–255, 259–261, 281–286; Winterfeld, Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis, 
659, 692–708, 779–780; Pflugk-Harttung, Die Anfänge, 67–68; ders., “die anfänge des Jo-
hanniter-Herrenmeistertums,” 57–59, 71–72; Paul van nießen, “die Johanniterordensballei 
sonnenburg und markgraf Johann von Brandenburg,” Schriften des Vereins zur Geschichte der 
Neumark 29/30 (1913): 1–316, hier 2–29, 69–71; arno schädlich, “Beiträge zur Geschichte 
der Komturei lagow,” Die Neumark. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Neumark 2 
(1925): 39–45, 59–62, 92–96; Wilhelm von Obernitz, Lagow. Ein Buch der Heimat. Festschrift 
zum 700-jährigen Bestehen und zur 200-Jahrfeier als Stadt am 10. Juli 1927 (Frankfurt/Oder: 
trowitzsch, 1927); Günther  Wrede, Grenzen der Neumark 1319–1817 (Greifswald: adler, 
1935), 74–78, 86–92, 98–109; Gwido Chmarzyński und michał szczaniecki, “Zamek w Ła-
gowie,” Pamiętnik Związku Historyków Sztuki i Kultury 1 (1948): 55–87; Opgenoorth, Die 
Ballei Brandenburg, 44–45, 49–61, 66–87, 96–100, 132–134, 139–146; Übersicht über die 
Bestände des Brandenburgischen landeshauptarchivs Potsdam, Bd. 1, Behörden und Institu-
tionen in den Territorien Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1808/16, hrsg. v. Friedrich Beck, 
lieselott enders und Heinz Braun u. mitarb. v. margot Beck und Barbara merker, Veröffent- 
lichungen des BlHa 4 (Weimar: Böhlau, 1964), 470–471, 490–500; Hans-Jürgen  Karp, 
Grenzen in Ostmitteleuropa während des Mittelalters. Beitrag zur Entstehungsgeschichte der 
Grenzlinie aus dem Grenzsaum, Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte 
Ostdeutschlands 9 (Köln–Wien: Böhlau, 1972), 60–64; Vinzenz Czech und Christiane selge, 
“lagow/Łagów,” in Herrenhäuser in Brandenburg und der Niederlausitz. Kommentierte Neu-
ausgabe des Ansichtenwerkes von A. Duncker, Bd. 2, hrsg. v. Peter-michael Hahn und Hellmut 
lorenz (Berlin: nicolai, 2000), 334–337; maciej Przybył, O zamku Joannitów w Łagowie / Über 
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risch bedeutende Burg, die sie in der Folgezeit noch weiter befestigen wollten.41 
daneben existierte ein kleines städtchen, dessen Kirche seit 1350 als gemein-
same stadt- und Komtureikirche fungierte.42 die Besitzungen der ehemaligen 
Komturei Zielenzig gingen damals vollständig in den von lagow über; es war dem 
Generalpräzeptor Hermann von Warberg gelungen, auch die rechte des Ordens 
über die stadt zurückzuerhalten, wodurch auch die dortige Pfarrkirche wieder in 
den Besitz der Johanniter gelangte.43 allem anschein nach wurde seit dieser Zeit 
das Pfarramt in Zielenzig von Johanniter-Priestern ausgeübt.44

in Königsberg45 waren mit den für 1317–1318 bzw. für 1329–1335 bezeug-
ten fratres Gero und Busso von Greiffenberg zwei templerbrüder Pfarrer an der 

die Johanniterburg in Łagów / The Castle Of the Knights-Hospitalliers in Łagów [dreisprachig] 
(Poznań: Wydawnictwo pt-druk, 2001), passim; Gahlbeck, “lagow (Łagów). Kommende,” 
passim; Gahlbeck und schumann, Lagow / Łagów, passim; Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder 
sonnenburg,” 276–290.

41 Vgl. Gahlbeck und schumann, Lagow / Łagów, 6, 12, 17–25; Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder 
sonnenburg,“ 276–285.

42 Vgl. Gahlbeck und schumann, Lagow / Łagów, 23–24; Gahlbeck, “lagow (Łagów) oder son-
nenburg,” 284–285.

43 Vgl. die urkunden von 21. dezember 1350 und 5. Februar 1351, Codex diplomaticus Branden-
burgensis, hrsg. v. riedel, i. Haupttheil, Bd. 19 (Berlin: G. reimer, 1860), 133–138 nr. 16, 17, 
21, 22; arno schädlich, Aus Zielenzigs Vergangenheit. Eine Chronik der Stadt und ihrer Umge-
bung (Zielenzig: selbstverlag, 1924), 40–42.

44 Vgl. Wilhelm Freier, Urkundliche Geschichte des Landes Sternberg (Zielenzig: rosenzweig, 
1892), 363–364.

45 Zur Pfarrkirche in Königsberg vgl. künftig: Gahlbeck, “stadtkirchen” (im druck); schumann, 
“ der neubau” (im druck). dazu vgl. Georg Voß, “die Bau- und Kunstdenkmäler der stadt 
Königsberg.” in Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd. 7/1, Die Kunstdenkmäler 
des Kreises Königsberg, unter der schriftleitung des theodor Goecke bearb. v. Friedrich sol-
ger, Willy Hoppe und Georg Voß (Berlin: Voß, 1928), 25–109, hier 26–68; Fritz Wochnik, 
“die marienkirche in Königsberg/neumark (Chojna),” Jahrbuch für Brandenburgische 
Landesgeschichte 58 (2007): 24–58; reinhard schmook, “erfahrungen beim Wiederauf-
bau der marienkirche in Chojna-Königsberg/neumark,” in Schwierige Nachbarn? 300 Jahre 
deutsch-polnischer Nachbarschaft, hrsg. v Wolfgang michalka und reinhard schmook (Berlin: 
Verlag für Berlin-Brandenburg, 2007), 135–141; Peter Knüvener und dirk schumann, “die 
Königsberger marienkirche und ihre Kunstschätze,” in Im Dialog mit Raubrittern und schönen 
Madonnen. Die Mark Brandenburg im späten Mitelalter, hrsg. v. Clemens Bergstedt, Heinz-die- 
ter Heimann, Kurt Kiesant, Peter Knüvener, mario müller und Kurt Winkler, studien zur 
brandenburgischen und vergleichenden landesgeschichte 6 (Berlin: lukas, 2011), 254–258; 
dirk schumann, “der Baumeister Hinrich Brunsberg – Backsteinarchitektur des späten 
14. Jahrhunderts zwischen tradition und innovation,” in Innovation und Tradition. Hinrich 
Brunsberg und die spätgotische Backsteinarchitektur in Pommern und der Mark Brandenburg, 
hrsg. vom deutschen Kulturforum Östliches europa 40–51, Potsdamer Bibliothek östliches 
europa. Kunst o.nr. (Potsdam: deutsches Kulturforum Östliches europa, 2014), 40–51, hier 
42–46.
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marienkirche, die zudem noch Kapläne markgraf Woldemars bzw. ludwigs des 
Älteren waren.46 markgraf ludwig leitete daraus einen landesherrlichen anspruch 
auf das Patronatsrecht der Kirche ab, weshalb er um 1337/1338 mit seinem Ka-
plan Johann von Klöden dem Bischof von Kammin einen säkularkanoniker 
präsentierte, der vom Bischof auch in das Pfarramt investiert wurde.47 die Johan-
niter hatten zwar mit Hilfe eines transsumts von 1334 versucht, ihren anspruch 
auf das Patronatsrecht der Kirche zu behaupten, konnten sich damals jedoch nicht 
durchsetzen.48 Klöden tauschte dann 1347 sein Pfarramt gegen ein Kanonikat 
in soldin ein, wofür der soldiner domherr Johann von Wedel die Pfarrstelle in 
Königsberg übernahm.49 als der markgraf schließlich um 1350 die Pfarre dem Jo-
hann von Cottbus übertrug50, erhob Generalpräzeptor Hermann von Warberg 
dagegen energischen Protest, und es wurde schließlich ein schiedsgerichtlicher 
Vergleich vereinbart, bei dem die Johanniter bei einer niederlage die Pfarrkirche 
verlieren sollten.51 im Falle, dass die schiedsrichter ihre ansprüche anerkannten, 
wollte der markgraf, der gegenüber Johann von Cottbus sein Versprechen wahren 
wollte, dem Orden als ersatz für Königsberg die Pfarre von strausberg oder eine 
andere gleichwertige Pfarre anbieten.52 als ludwig der Ältere dann die mark sei-
nem jüngeren Bruder ludwig dem römer überließ, erkannte dieser die ansprüche 

46 Vgl. urkunden von: 22. november 1317 november, Codex diplomaticus Brandenburgensis, 
hrsg. v. riedel, i/13: 238–239 nr. 52; 15. mai 1318; Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. 
v. adolph F. riedel, ii. Haupttheil, Bd. 1 (Berlin: F. H. morin, 1842), 422 nr. 509; 21. Januar 
1331, Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i/19: 191–192 nr. 32; 7. Januar 
1333, ebd., i/19: 193 nr. 34; 18. Februar 1334, ebd., i/19: 195 nr. 37; 2. april 1335, ebd., i/19: 
196–197 nr. 39.

47 Johann von Klöden ist seit anfang 1338 als Pfarrer von Königsberg in den urkunden nach-
weisbar. erster Beleg: urkunde von 7. Januar 1338, Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg.  
v. riedel, i/19: 13 nr. 19.

48 Vgl. urkunde von 6. Juli 1334 (regest: Pflugk-Harttung, Der Johanniter- und der Deutsche Or-
den, 240 nr. 12). 

49 Vgl. urkunde von 23. august 1347, Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i/18:, 
456–457 nr. 23 (2. teil).

50 erwähnt in der urkunde von 17. Februar 1351, ebd., i/19: 221–222 nr. 82.
51 in der von markgraf ludwig ausgestellten urkunde heißt es hierzu: Wert dy kerke van on us 

tu gesproken und dem orden ave, so scal ir dy orden untperen und darvan laten und sy altuhant 
vryghen und ledighen in allen saken ane allerleye hindernuzze van dem, dy sy nu ynne heft und 
in erer were is und sittet, und rümen sy Johannes Kotebuz, dumheren tu Regenspurch, usem lieven 
schriver, van usen weghen, dem wy si gelin hebben. ebd.

52 Wert aver dy kerke dem orden tu gesproken und will wy sy doch denne beholden, so scol wy dem 
orden weder geven und eygenen die kerken tu Strutzberg oder ein ander so gut als die kerke tu 
Künigsperg in der Marke med aller rechtikeyt, und scholen dem orden dar brief up geven, dar an dy 
orden bewart is. Und scholen vormügen met dem byschop, in des bystum die kerke lighet, dat he dat 
bestedighe und he dem orden die macht geve, dat sy ir eygen brüdere dar müghen oder ir caplan up 
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der Johanniter auf die Königsberger marienkirche an.53 seit dieser Zeit bestellten 
die Johanniter ausschließlich eigene Ordensbrüder zu Pfarrern in Königsberg. da-
rüber hinaus wurde die Berufung der Königsberger Pfarrer zur Chefsache erklärt: 
War die marienkirche bis um 1350 organisatorisch der Komturei rörchen (poln. 
rurka) unterstellt54, war seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts der Pfarrer 
dem Generalpräzeptor der Ballei unmittelbar untergeordnet.

sonderfälle bildeten die ehemaligen templerkommenden in magdeburg und 
Braunschweig, bei denen in beiden städten auch Ordenskirchen existierten. der 
Kreuzhof in magdeburg wurde 1317/1318 von den Johannitern übernommen.55 
im sommer oder Herbst 1318 fand dort das erste bekannte Balleikapitel der Ballei 
Brandenburg statt.56 das weitere schicksal dieser Kommende verliert sich über 160 
Jahre im dunkeln. allem anschein nach wurde magdeburg von den Johannitern 

setten, welkere in dar umme gevöghet. Und wen in dat volthogen is, so schollen sy rumen die kerken 
tu Kuningsperg. ebd.

53 Vgl. urkunde von 15. august 1352, Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i/19: 
226–227 nr. 89.

54 so traten bei den Verhandlungen der Johanniter mit Bischof arnold von Kammin im Jahr 
1329 die Pfarrer von arnswalde und stargard neben dem Komtur von rörchen als Vertreter 
des Ordens auf, die Frage de Zehnten von Königsberg dagegen wurde als (in der urkunde 
nicht eigens erwähnter unter-Verhandlungspunkt) im rahmen der Zehntfrage der Komturei 
rörchen gelöst. Vgl. urkunde von 7. september 1329, Pommersches Urkundenbuch, 7, bearb.  
v. Frederichs, 303 nr. 4512. auch bei der ausstellung des transsumts der urkunde über das 
Patronatsrecht von Königsberg von 6. Juli 1334 Juli 6 (siehe oben anm. 48) ging die initiative 
dazu vom Komtur und vom Prior von rörchen, Henning von Buch und Johann von stettin, aus. 
und auch auf dem Balleikapitel in nemerow von 1335 wurde Königsberg durch den Komtur 
von rörchen vertreten. Vgl. urkunde von 2. april 1335, Codex diplomaticus Brandenburgensis, 
hrsg. v. riedel, i/19: 196–197 nr. 39.

55 im dezember 1317 fanden in magdeburg Verhandlungen zwischen erzbischof Burkhard iii. 
von magdeburg und den Johannitern statt, die auf Johanniterseite von Paolo da modena, 
dem ersten Generalpräzeptor der Ballei Brandenburg, geführt wurden, der dem erzbischof 
gegenüber seine Handlungsvollmacht als vom Orden beauftragter exekutor der Übernahme 
der ehemaligen templergüter durch die Johanniter in Form eines notariatsinstruments vor-
legte. Vgl. urkunde von 16. dezember 1317, abschrift, 16. Jh., magdeburg, landeshauptarchiv 
sachsen-anhalt (weiterhin als: lHa sa), rep. Cop., Cop. 391 (Copiarium miscellaneum 
magdeburgense), fol. 139r–141v (druck: Ferdinand Wilcke, Geschichte des Ordens der Tem-
pelherren, nebst Bericht über seine Beziehungen zu den Freimaurern und den neuern pariser 
Templern, Bd. 2 (Halle/saale: schwetschke, 1860), 499–502, Beilage 18). der templerhof 
in magdeburg dürfte dann in der unmittelbaren Zeit danach in den Besitz der Johanniter 
übergegangen sein. Zum Hof in magdeburg vgl künftig: michael scholz, “Zur Geschichte des 
Johanniter-Kreuzhofs in magdeburg,” in Ritterorden und städtische Religiosität, hrsg. v. Gahl-
beck, neitmann und schumann (im druck).

56 Vgl. urkunde von 5. [ Juni–dezember] 1318 (druck: Füßlein, “die anfänge,” 40–42 nr. 1a). 
das monatsdatum ist in der nur unvollständig überlieferten urkunde nicht überliefert.
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damals als Kommende aufgegeben und über einen langen Zeitraum verpfändet. 
erst nach 1450 erwarb der Orden den Besitz des Kreuzhofs in der stadt und seiner 
Zubehörungen zurück und richtete dort eine Priorei ein. die Prioren von magde-
burg nahmen dann seit 1462 mehrfach an den Balleikapiteln teil.57

die im stadtteil Hagen gelegene Komturei der templer in Braunschweig, zu 
der auch die dortige st.-matthäus-Kirche gehörte, ging 1321 aufgrund eines Ver-
trages der Johanniter mit Herzog Otto von Braunschweig, der ein tempelritter 
gewesen war, zunächst auf lebenszeit in den Besitz des Herzogs über und wurde 
vom Orden erst im Jahre 1356 übernommen.58 Hierdurch verfügten die Johanni-
ter plötzlich über zwei Komtureianlagen und zwei stadtkirchen in Braunschweig. 
diese situation war für den Orden auf lange sicht nicht tragbar. es wurde da-
her beschlossen, die verfallene ehemalige templer-Komturei nicht wieder zur 
Komturei auszubauen, sondern als bloßen Wirtschaftshof zu betreiben. die Kir-
che wurde dagegen mit Hilfe von stiftern aus der stadt restauriert.59 da sich der 
Betrieb, zweier städtischer Kirchen in der städtischen Braunschweiger Kirchen-
landschaft, in der viele Orden und institutionen miteinander um die Gunst der 
Braunschweiger stadtbevölkerung konkurrierten, nicht rentierte, überließen die 
Johanniter die matthäuskirche und die Komtureianlage der templer im Jahr 1367 
dem Brauschweiger Heiliggeist-Kaland.60

einen Grenzfall stellt die Kirche im pommerschen Zachan dar. Zachan wurde 
zwar bereits im Jahr 1280 als marktflecken bezeichnet,61 entwickelte sich jedoch 
im mittelalter nicht zu einer deutschen rechtsstadt. im Jahr 1487 war der sta-

57 Vgl. scholz, “Zur Geschichte des Johanniter-Kreuzhofs,” (im druck).
58 Vgl. urkunden von 29. september 1321, Potsdam, BlHa, rep. 9 B ( Johanniterorden), u 83 

(druck: Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens, 120–122 nr. 11); und von 28. 
dezember 1356, transsumt von 1407, Braunschweig, stadtarchiv, G ii 17, nr. 2, fol. 3r–4r 
(druck: Urkundenbuch der Stadt Braunschweig, Bd. 5, 1351–1360 (mit Nachträgen), hrsg. v. m. 
r. W. Garzmann, bearb. v. J. dolle, Quellen und untersuchungen zur Geschichte niedersach-
sens im mittelalter 17, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für niedersachsen 
und Bremen 37  (Hannover: Hahn, 1994), 385–387 nr. 326 (zu 28. dezember 1357; aufgrund 
des Weihnachtsstils ist die urkunde jedoch auf den 28. dezember 1356 zu datieren). dazu vgl. 
Gahlbeck, “strukturreform,” 113–114.

59 Vgl. Gahlbeck, “strukturreform,” 117–119.
60  Vgl. urkunde von 4. april 1367, Braunschweig, stadtarchiv, a iii 9, nr. 109 (druck: Urkunden-

buch der Stadt Braunschweig, Bd. 6, 1361–1374 (mit Nachträgen), hrsg. v. m. r. W. Garzmann, 
bearb. v. J. dolle, Quellen und untersuchungen zur Geschichte niedersachsens im mittelalter 
23, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für niedersachsen und Bremen 37 (Han-
nover: Hahn, 1998), 433–434 nr. 357). dazu vgl. Gahlbeck, “strukturreform,” 118–119.

61 Vgl. urkunde von 1280, Frederichs, “Herzog Barnim i.,” 265–266; Pommersches Urkundenbuch, 
7, bearb. v. Frederichs, 418–419 nr. 4669.
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tus des Ortes der gleiche wie 1280.62 das städtchen war nach 1280 in den Besitz 
des Ordens übergegangen, und damit auch die dortige Kirche, die fortan gleich-
zeitig Orts- und Komtureikirche war. der Pfarrer unterstand dem Komtur. die 
Kirche von Zachan präsentiert sich sowohl von ihrem bescheidenen Äußeren als 
auch von ihrem inneren her eher als dorf- denn als stadtkirche.63 Über eine nen-
nenswerte, bedeutendere ausstattung scheint sie auch im mittelalter nicht verfügt 
zu haben, so dass man annehmen muss, dass sie vornehmlich als Komtureikirche 
und nur nebenher als „stadtkirche“ diente. immerhin liegen für Zachan aus den 
Jahren 1491 und 1492 Bestätigungen des stiftsadminstrators von Kammin Georg 
von Puttkamer für eine rosenkranz-messe und für die mariengezeiten vor, die in 
der dortigen Kirche gestiftet wurden.64

die vierte Phase war weniger durch den erwerb neuer stadtkirchen durch den 
Orden als vielmehr durch einen erheblichen Bedeutungszuwachs der Kirchen der 
Johanniter in den städten gekennzeichnet. seit 1360 erwarb der Orden nur noch, 
zusammen mit dem späteren Ordensschloss und seinen Zubehörungen, die stadt-
kirche von sonnenburg, die als kombinierte stadt- und Ordenskirche außerhalb 
der altstadt unmittelbar vor dem Zugang zum schloss zwischen 1484 und 1512 
neu errichtet wurde.65 in der Folge der umfassenden strukturreform, die der Ge-

62 Vgl. urkunde von 2. Februar 1487, Potsdam, BlHa, rep. 9 B, Johanniterorden, u 339 (druck: 
Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, ii. Haupttheil, Bd. 5 (Berlin: F. H. morin, 
1848), 430–432 nr. 2137).

63 Hiervon konnte sich der Verfasser bei einem Besuch am 21. april 2019 persönlich überzeugen.
64 Vgl. die einträge zu 21. mai 1491 und zu 1492 in: robert Klempin, Diplomatische Beiträge zur 

Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X,im auftrage des directoriums der staats-archive 
(Berlin: Bath, 1859), 46 nr. 372, 69 nr. 574. dazu vgl. Hoogeweg, Die Stifter, 2: 891.

65 Vgl. Christian Gahlbeck, ralf Gebuhr und dirk schumann, “sonnenburg (słońsk). Johan-
niter-Ordensschloß,” in BKB, 2: 1148–1175, hier 1150–1151; Gahlbeck, “lagow (Łagów) 
oder sonnenburg,” 290–308, bes. 295–297; dirk schumann, Sonnenburg / słońsk, zwei- 
sprachig: übers. ins Polnische: agnieszka lindenhayn-Fiedorowicz, schlösser und Gärten der 
neumark / Zamki i ogrody nowej marchii 2 (Berlin: Freundeskreis schlösser und Gärten in der 
mark, 2017, 2., überarbeitete auflage), 14–21. Zu sonnenburg vgl. darüber hinaus: Berghaus, 
Landbuch, 177–181, 261–265, 543–547, 653–656; Winterfeld, Geschichte des Ritterlichen Or-
dens St. Johannis, 690–727; Freier, Urkundliche Geschichte, 19, 156–157, 219, 241–242, 257, 
284–285, 363–364, 386–388; Karl Herrlich, “das Ordensschloß in sonnenburg,” in Carl [H.] 
Herrlich, Die Balley Brandenburg des Johanniter-Ordens von ihrem Entstehen bis zur Gegenwart 
und in ihren jetzigen Einrichtungen. Nach dem Tode des Verfassers vervollständigt vom Ordensbu-
reau (Berlin: Heymann, 1904, 4. auflage), 146–159; van nießen, “die Johanniterordensballei 
sonnenburg,” passim; Ferdinand müller, Die Reformation in der Neumark (landsberg/Warthe: 
selbstverlag, 1917), 16–21, 59; Otto rubow, Beiträge zur Geschichte der Stadt Sonnenburg. Aus 
Akten und sonstigen Aufzeichnungen gesammelt von O. R., Bürgermeister (sonnenburg: schil-
ling, 1923, 4. auflage); Hans e. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Oststernberg, Bau- und 
Kunstdenkmäler des deutschen Ostens, reihe B [Ostpreußen] 3 (stuttgart: Kohlhammer, 
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neralpräzeptor Hermann von Warberg in den Jahren 1358 bis 1370 in der Ballei 
durchführte,66 wuchs aber an mehreren Orten die Bedeutung der stadtkirchen, 
deren Patronatsrecht die Johanniter innehatten, im Vergleich zu den ländereien 
der Kommenden, deutlich an. Von Warberg verband seine reform mit größe-
ren rationalisierungsmaßnahmen, in deren Kontext er unrentable Ordenshäuser 
veräußerte oder zu veräußern beabsichtigte67 und andere miteinander fusionier-
te bzw. von Komtureien in Prioreien oder einfache Ordenspfarren umwandelte.68 
Hierdurch wollte er die Zahl der kostspieligen Ämter der Komture reduzieren, de-
ren stellen durch die einnahmen aus den ländereien finanziert werden mussten, 
während die Prioren als Geistliche von kirchlichen einnahmen an den Ordenskir-
chen leben konnten.69 darüber hinaus wollte er im teil der Ballei westlich der elbe 
nach dem Vorbild des westfälischen Burgsteinfurt die von ihm erworbene ehema-
lige templerkommende in süpplingenburg zur Zentralkomturei ausbauen, der er 
alle übrigen Ordenshäuser von Wietersheim bis Werben als membra unterordnen 
wollte.70 daher veranlasste er die umwandlung der drei ältesten Johanniterkomtu-
reien in Goslar, Braunschweig und Werben, die fortan von den Prioren geleitet 
werden oder aus der Ferne von süpplingenburg aus verwaltet werden sollten.71 
nach seinem tod wurde die Bindung dieser Ordenshäuser an süpplingenburg 
aber wieder aufgegeben, und in Werben wurde, zeitgleich mit dem Bau der neuen, 
heute noch stehenden großen Hallenumgangskirche in der stadt, die Komturei 

1960), 185–230; Übersicht, 1: 490–504, 540–542; rödel, Das Großpriorat Deutschland, 
436–437; robert m. Clark, The Evangelical Knights of St. John – A History of the Bailwick of 
Brandenburg of the Knightly Order of St. John of the Hospital at Jerusalem, known as the Johan-
niter Order (dallas: Clark, 2003), 16–17; Janusz nekanda-trepka, “Średniowieczne początki 
zamku pojoannickiego w słońsku,” in Terra transoderana. Sztuka Pomorza nadodrzańskiego  
i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu. Materiały z seminarium naukowego poświęconego ju-
bileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7–8 czerwca 
2002, hrsg. v. maria Glińska, Krystyna Kroman und rafał makała (szczecin: stowarzyszenie 
Historyków sztuki, Oddział szczeciński, 2004), 161–172; Friedrich a. Freiherr von dellings- 
hausen, “sonnenburg,” Unter dem achtspitzigen Kreuz. Aus der Arbeit des Johanniterordens  
2 (2005): 4–34; dirk schumann, “schloss und Kirche der Johanniter in sonnenburg,” in Die 
Johanniter und ihr Herrenmeister Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604–1679). Materialien 
aus der wissenschaftlichen Konferenz organisiert von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Educatio 
Pro Europa Viadrina und Stiftung Brandenburg, Gorzów Wlkp. 9. Oktober 2004, hrsg. v. edward 
Jaworski u.a. (Gorzów Wielkopolski: WimBP, 2006), 151–168.

66 Vgl. Gahlbeck, “strukturreform,” 115–134.
67 Vgl. ebd., 115–117.
68 Vgl. ebd., 122–131.
69 Vgl. ebd., 124–125.
70 Vgl. ebd., 124.
71 Vgl. ebd., 125–131.
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wiedererrichtet.72 Braunschweig und Goslar blieben jedoch Prioreien, deren lei-
ter gleichzeitig Pfarrer an den Johanniterkirchen in den beiden städten waren. 
Gleichzeitig wurden auch die noch bestehenden Bindungen von stadtkirchen 
an ihnen übergeordnete Komtureien aufgegeben. seit dieser Zeit traten die Pfar-
rer von schlawe, stargard, arnswalde, Königsberg, lychen und Freyenstein als 
Pfleger auf, die auf den Balleikapiteln über die gleichen stimm- und aktiven Wahl-
rechte verfügten wie die Komture der Kommenden und die Prioren der Prioreien 
der Ballei.73 

die Pfarrer an den johannitischen stadtkirchen nahmen nicht nur alle pfarr-
amtlichen Funktionen in Bezug auf die messen und die seelsorgerische Versorgung 
des Kirchenvolks wahr, sondern sie waren gleichzeitig auch Koordinatoren des 
gesamten, sich zum teil äußerst diffizil gestaltenden kirchlichen lebens in der 
Pfarrkirche und darüber hinaus in der gesamten stadt oder ihrem Pfarrbezirk. sie 
mussten sicherstellen, dass die zahlreichen in den Kirchen tätigen altaristen und 
Vikare sich bei der erfüllung ihrer geistlichen aufgaben nicht gegenseitig stör-
ten. auch besaßen sie die kirchliche Oberaufsicht über sie und waren verpflichtet, 
sie bei Vernachlässigung ihrer aufgaben oder bei Übertretungen zu ermahnen.74 
schließlich waren sie die zentrale schaltstelle für alle geistlichen stiftungen in der 
stadt (bzw. ihrem Pfarrbezirk), seien es messen, Vigilien, altäre, Kapellen oder 
Hospitäler. Jede dieser stiftungen musste bei ihnen beantragt und von ihnen ge-
nehmigt werden. darüber hinaus musste, da für den Orden die Gefahr bestand, 
dass durch neue stiftungen die einkünfte der Johanniter aus den stadtkirchen 
geringer wurden und stattdessen Ordensfremde davon profitierten, auch die Zu-
stimmung des Balleikapitels der Johanniterballei Brandenburg oder zumindest 
die des Generalpräzeptors und zweier ihrer Komture eingeholt werden.75 daher 

72 Vgl. ebd., 130–131.
73 eine Zusammenstellung aller in den urkunden ermittelten Ballei- oder Balivialkapitel der Bal-

lei Brandenburg ist vom Verfasser für eine Veröffentlichung an anderer stelle geplant; an dieser 
stelle kann sie nicht geleistet werden.

74 in Königsberg z.B. waren die Pfarrer 1352 dazu verpflichtet, auf anzeige des rates gegen 
ungebührlichkeiten der ihnen unterstehenden Kapläne, altaristen und Vikare vorzugehen, 
indem sie zunächst auf Korrekturen im Verhalten hinwirken sollten. Blieben sie drei mona-
te lang untätig, sollten die Vorwürfe dem amtierenden Generalpräzeptor der Johanniter zur 
entscheidung vorgelegt werden. Vgl. urkunde von 15. august 1352, Codex diplomaticus Bran-
denburgensis, hrsg. v. riedel, i/19: 226–227 nr. 89. Ähnliche Bestimmungen finden sich in 
zahlreichen stiftungsurkunden von Kapellen-, altar- und messstiftungen aller johannitischen 
stadtkirchen.

75 Bereits 1317 wurde die macht des Generalpräzeptors durch eine entscheidung des Provinzi-
alkapitels der Ordensprovinz alemannia der Johanniter dahingehend eingeschränkt, dass er 
Präzeptor zu allen seinen entscheidungen die Zustimmung der ihm unterstehenden Komture 
und Ordensbrüder oder zumindest zwei oder drei von ihnen einholen musste. Vgl. urkunde 
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war die anwesenheit der johannitischen stadtpfarrer auf den Balleikapiteln auch 
vonnöten. erst wenn die Genehmigungen des Pfarrers und des Kapitels bzw. des 
Generalpräzeptors vorlagen, wurde der stiftungsantrag bei der letzten und ent-
scheidenden Genehmigungsinstanz vorgebracht, dem diözesanbischof, und erst 
nach dessen Zustimmung konnte die stiftung realisiert werden. insbesondere für 
Königsberg, aber auch für stargard, schlawe und Werben ist dieses komplizierte 
Verfahren bei stiftungen durch zahlreiche Genehmigungsurkunden der Pfarrer, 
des Balleikapitels, der Generalpräzeptoren und der Bischöfe überliefert.76

Welche auswirkungen dieses Verfahren auf den Bau der Kirchengebäude hat-
te, kann ich an dieser stelle nicht erläutern; dies ist m.e. hauptsächlich die aufgabe 
von Bau- und Kunsthistorikern. es deutet sich aber hier an, dass es in den städten 
ein kompliziertes Beziehungsgeflecht gab, bei dem die Johanniter auch ein gewis-
ser, sicherlich in jedem Fall individuell zu bestimmender anteil am Kirchenbau 
und der äußeren und inneren Gestaltung der städtischen Kirchengebäude zukam.

ein bisher noch kaum erforschtes Phänomen sind die in den urkunden be-
zeugten kleinen Konvente von Johannitern an den stadtkirchen von Königsberg, 
arnswalde und lychen. leider liegen für sie nur vereinzelte nachrichten vor.77 
auf den Balleikapiteln wurden sie durch die Pfarrer ihrer Kirchen vertreten, die 
somit tatsächlich leiter von Ordenshäusern bzw. Ordensgemeinschaften waren. 
anscheinend war die Zahl der Ordensbrüder dieser Konvente aber sehr klein, si-
cherlich nur einstellig. in lychen waren es drei, neben dem Pfarrer zwei fratres, 
die im Kirchenvisitationsprotokoll von 1542 als terminarier bezeichnet wurden.78 

von 18. Oktober 1317, abschrift, 16. Jh., magdeburg, lHa sa, rep. Cop., Cop. 391 (Copia- 
rium miscellaneum magdeburgense), fol. 139r–141v (druck: Wilcke, Geschichte des Ordens der 
Tempelherren, 499–502, Beilage 18 (insert)).

76 als Beispiel sei hier auf eine urkunde von 5. Juni 1407 aus Königsberg verwiesen (druck: 
Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i/19: 294 nr. 187). in diesem doku-
ment genehmigte der Generalpräzeptor reimar von Güntersberg auf einem Balleikapitel in 
Quartschen mit Zustimmung seiner zum Kapitel versammelten Pfleger drei von den schuh-
machern, den schützen und dem Bürger Jakob rosenthal in der Königsberger Pfarrkirche  
st. marien gestiftete altäre. die urkunde wurde außer vom Generalpräzeptor von den Kom-
turen von lagow anno von Heimburg und von nemerow degenhard Parsow sowie von den 
Pfarrern Johann Fabri in stargard und Christoph von Königsberg besiegelt.

77 Zum Konvent an der Pfarrkirche in arnswalde vgl. die urkunde von 21. november 1369, Codex 
diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i/18: 32–33 nr. 50, zum Konvent in Königsberg 
die urkunde von 15. Juli 1370, ebd., i/19: 252 nr. 127. dazu vgl. Christian Gahlbeck und dirk 
schumann, “Quartschen (Chwarszczany). Kommende des templer- bzw. Johanniterordens,” in 
BKB, 2: 991–1018, hier 995.

78 Vgl. urkunde von 17. dezember 1342, Potsdam, BlHa, rep. 10 B: Zisterzienserkloster 
Himmelpfort, u 47; Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. riedel, i/13: 103–104  
nr. 111, und den Kirchenvisitationsabschied für lychen von 20. Juli 1543, Berlin, Gsta PK,  
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Zwar kann dieser Befund nicht einfach als exemplarisch auf die Konvente an den 
anderen stadtkirchen übertragen werden, es wird jedoch eine richtung angedeu-
tet. um Gelder für den Kampf des Ordens gegen die sarazenen einzuwerben, 
betätigten sich einige Priester des Ordens, die kleine Konvente an den stadtkir-
chen gebildet hatten, als termineibrüder im Bereich des Weichbildes ihrer städte. 
sie traten somit in Konkurrenz zu den Bettelorden. das terminieren bzw. almo-
sensammeln zur unterstützung de aktivitäten der Johanniter im Heiligen land 
war schon im 14. Jahrhundert verbreitet. 1311 quittierte fr. Warmbold, Komtur 
von Goslar, den empfang mehrerer Gelder aus almosenspenden in der diözese 
Hildesheim.79 eine Genehmigung von seiten der Päpste besaßen die Johanniter 
in mehreren ihrer Ordensprivilegien.80 dass sie diese Genehmigung aber konkret 
nutzten, war für den raum der Ballei Brandenburg bisher unbekannt.

die reformation setzte der existenz von Johanniter-Ordensbrüdern an den 
stadtkirchen des Ordens in der Ballei ein abruptes ende. Zum einen traten offen-
bar viele johannitische Geistliche zum evangelischen Bekenntnis über, so dass die 
Ballei nicht mehr über genügend Priester verfügte, mit denen sie die Pfarrstellen in 
den stadtkirchen besetzen konnte. daher schloss der Generalpräzeptor Veit von 
Thümen 1533 mit der stadt lychen und 1536 mit schlawe Verträge, in denen er 
gegen die Zusicherung der Übernahme des responsgeldes an den Gesamtorden 
durch die städte diesen die freie Wahl der stadtpfarrer zusicherte, denen der Or-
den die Kirchen auf unbestimmte Zeit überlassen wollte.81 Zum anderen waren es 
die landesherren, die nach einführung der reformation auf die Übertragung des 
Pfarramtes an protestantische Prediger drangen. so nötigte markgraf Hans von 
Küstrin in der neumark den Präzeptor Veit von Thümen, ausgerechnet die beiden 
neumärkischen Hauptreformatoren Heinrich Hamme und Georg Buchholzer zu 
Pfarrern in Königsberg und arnswalde zu berufen.82 die Johanniskirche in Braun-
schweig wurde 1528 bei einführung der reformation geschlossen, die Kirche zum 

X. Ha, rep. 16, nr. 163 (Kirchenvisitationsprotokolle und -abschiede der Kurmark. ab-
schriften von Victor Herold, Bd. 4/3: Östliche mittelmark), t. 2, 371–376, hier 372; und die 
Vorbemerkung Herolds ebd., 369–370. dazu vgl.: Huschner, Gahlbeck und schumann, “ly-
chen,” 433, 436.

79 Vgl. urkunde von 12. Juli 1311, Urkundenbuch der Stadt Braunschweig, Bd. 2, 1031–1320, hrsg. 
v. l. Hänselmann (Braunschweig: schwetschke, 1900), 371 nr. 677.

80 Vgl. das Privileg Papst Clemens’ iV. von 25. mai 1265, insert in: Potsdam, BlHa, rep. 9 B, 
Johanniterorden, u 171.

81 Vgl. für lychen die urkunde von 25. Januar 1533, Potsdam, BlHa, rep. 9 B, Johanniterorden, 
u 447; für schlawe die urkunde von 1536, Potsdam, BlHa, rep. 9 B, Johanniterorden, nr. 
657 (lehns- und leibgedingbuch (1527–1544)), Bl. 121r–122v. dazu vgl. Gahlbeck, “eine 
Ballei wird evangelisch,” 117.

82 Vgl. Gahlbeck, “eine Ballei wird evangelisch,” 118–120.
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Heiligen Grabe in Goslar wurde 1527 gewaltsam zerstört.83 im Zuge der offizi-
ellen einführung der reformation verloren die Johanniter dann etwa ab 1540 in 
allen immediatstädten auch ihr Patronatsrecht. lediglich in ihren mediatstädten 
in sonnenburg, lagow und Zielenzig behielt die Ballei das Patronatsrecht über die 
reformation hinaus. allerdings durften seit dieser Zeit keine Ordensbrüder mehr 
in die Pfarrämter berufen werden, da die Johanniter nur Kandidaten auswählen 
konnten, die vom landesherrn bzw. vom zuständigen Konsistorium als evangeli-
sche Pfarrer zugelassen waren.84

der entzug ihrer stadtkirchen in den immediatstädten und die einsetzung 
evangelischer Pfarrer in den Pfarrkirchen ihrer mediatstädte und dörfer hatte für 
die Johanniter zur Folge, dass alle ihre Priesterbrüder beschäftigungslos wurden. 
es ist im einzelnen nicht nachvollziehbar, wie viele von ihnen damals selbst zum 
luthertum übertraten, heirateten und eventuell andere bürgerliche Berufe annah-
men und wer sich, mit Berufsverbot belegt, für den rest seines lebens in eine der 
Komtureien zurückzog. das ergebnis in der Folge der einführung der reforma-
tion in den Kirchen der Johanniter in Brandenburg ist jedoch eindeutig: Binnen 
weniger Jahre, wahrscheinlich bis spätestens 1550, starben die Priesterbrüder aus. 
seit dieser Zeit verfügte die Ballei über keine Ordenspriester mehr, sondern be-
stand nur noch aus adligen, die zwar nach mittelalterlicher ständeauffassung dem 
geistlichen stand angehörten, nach unserem heutigen Verständnis jedoch sämtlich 
laien waren. die geistliche Versorgung des Ordens wurde fortan von ordensfrem-
den evangelischen Pfarrern wahrgenommen. damit verloren die Johanniter der 
Ballei Brandenburg ihre bisherige spirituelle Führung. soweit bisher erkennbar,85 
vermochten sie es in der reformationszeit nicht, auf geistlichem bzw. spirituellem 
Gebiet eigene akzente zu setzen. erst bei ihrer Wiedergründung in der mitte des 
19. Jahrhunderts nach ihrer aufhebung in der Zeit der napoleonischen Besetzung 
kam es in der Ballei zu einer deutlich wahrnehmbaren geistlichen erneuerung.

durch die reformation wurde auch die struktur der Ballei massiv geändert, 
denn mit dem Fortfall ihrer stadtkirchen hatten die Johanniter ein bedeutendes 
wirtschaftliches standbein verloren, denn der anteil der stadtkirchen an den vom 
Orden eingeforderten responsionszahlungen zur unterstützung des Kampfes 
im mittelmeerraum war erheblich. seit ca. 1550 bestand die (inzwischen evan-
gelisch gewordene) Ballei Brandenburg der Johanniter nur noch aus ruralen, auf 
landbesitz gestützten Komtureien. die ältere Forschung, die von den frühneu-
zeitlichen Verhältnissen ausging, hat diese struktur als „normal“ empfunden, 

83 Vgl. Wilgeroth, “Goslar,” 520.
84 Vgl. Gahlbeck, “ eine Ballei wird evangelisch,” 120.
85 auf diesem Gebiet sind noch umfangreiche historische Forschungen vonnöten.
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für selbstverständlich gehalten und ungeprüft auf die Verhältnisse im mittelalter 
übertragen.86 daher hat sie die stadtkirchen der Johanniter während des mittelal-
ters weitgehend übersehen und in ihrer Bedeutung für die Ballei Brandenburg vor 
der reformation völlig unterschätzt.

dass die stadtkirchen der Johanniter von der Forschung bisher stark vernach-
lässigt wurden, liegt also vor allem an der Perspektive der älteren Forschung auf 
die Geschichte der Ballei, die von den Verhältnissen im Herrenmeistertum zu 
sonnenburg in der neuzeit ausging, als die Johanniter fast alle ihre stadtkirchen 
bereits verloren hatten.
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