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Das Kastenregister von Hoof 1576 his 1619. 
Kirchliche Verrniigensverwaltung auf dern Lande urn 1600 

Ein Beitrag zur Kirchen- und Ortsgeschichte 

Heinz Vonjahr 

Diese Arbeit widme ich dem Andenken meines \qlfers Heinrich VOlljahr (1897 
his / 988). Er hat in mirdie Liebe zur nordhessischen Heimat und das Interesse 
an ihrer Gescliichre geweckr. 

Die liltesten Urkunden der Pfarrei Hoof 
Vor liber 400 Jahren wurde mil ihrer Niederschrifl begonnen: Die Kaslen

rechnungen vom Jahr 1576 ab sind die aheSlen Urkunden der Evangelischen 
Kirchengemeinde Hoof. Die Manner, die sie geschrieben haben, sind verges
sen, Kirche und Pfarrhaus jener Zeil sind abgebrochen. Die Aufzeichnungen 
liber die Einnahmen und Ausgaben der Kirchenkasse gewahren uns dennoch 
Einblicke in die Lebens- und Arbeilsweh der Menschen in Hoof an der Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhunden. Da lauchen Namen auf, die es auch heule noch 
im Dorf gib!. Familienzusammenhange lassen sich mil Hilfe des aheSlen 
Kirchenbuches I feslsle llen. Handwerker und ihre Ttiligkeilen Irelen uns enlge
gen, obwohl ihre Baulen und WerkstUcke vergangen sind. Wir ernahen An
schauungsunlerrichl in kirchlicher VerwallUngspraxis und lernen Menschen 
kennen, die sich als Milarbeiler oder Slifler fUr ihre Kirche einsel,len. NatUr
lich gehl es in den Kaslenrechnungen auch urn Geld und Geldeswen - und daB 
darum geslrinen wurde, kann eigenllich kaum liberraschen. 

Bei ihrer Wiederauffindung am Ende der siebziger Jahre dieses Jahrhun
dens waren die Kaslenregisler von 1576 bis 1619 in drei Heflen zusammenge
bunden mil einem Umschlag aus beschriebenem Pergamenl (vg!. Vonjahr 
1993). Die drei Hefle wurden im Jahr 1980 aus den PergamenlumschHigen 
gelosl, fachmannisch reslaurien und in e inem stabilen Einband mil Schuber 
geschlilz!. Insgesaml sind es 216 Blaller im Formal von ca. 18x22 cm. Viele 
Blaner sind an den Randern ausgefrans!. Sie wurden leilweise mil Japanpapier 
beklebt, urn weiterem Verfall zuvorzukommen. Das Papier iSl mehr oder 
weniger braunlich nachgedunkeh. Die Eintragungen slammen von verschiede
ner Hand2. 

Der Zeilraum 1576 bis 1619 iSI zufallig vorgegeben. Die Eckdalen sind 
dennoch bemerkenswen. Die Zeitspanne reichl von der Nachreformalionszeil 
bis in die erslen Jahre des DreiBigjahrigen Krieges. Die Dalumsangaben folgen 
le ilweise noch dem Heiligenkalender aus vorreformalorischer Zeil' , obwohl 
1576 bereils 50 Jahre seil der EinfUhrung der Reformation in Hessen vergan
gen sind. Landgraf Philipp der GroBmUtige - Prolagonisl reformalorischer 
Politik, aber auch Verlierer des Schmalkaldischen Krieges - slarb 1567. Ihn 
beerbten in den vier Landesteilen seine vier Sohne. In Niederhessen regierte 
von 1567 bis 1592 Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Casse!. Ihm fol gle von 
1592 bis 1627 Landgraf Morilz. Es iSI hier nichl der On, die beiden Landgrafen 
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und ihre Politik e ingehend zu wtirdigen. Zur Charakterisierung ihrer Regie
rungszeit mag es in diesem Zusammenhang gentigen, einige Gebiiude aufzu
ziihlen, die in ihrer Regierungszeit in ihrer Residenzstadt Cassel entstanden 
(und wovon es heute wenigstens noch Mauerreste gibt). Gebaude sind ja auch 
ein Ausdruck des Herrschaftswillens ihrer Erbauer. 

1579/80 wird unter Wilhelm IV. ein Verwaltungsgebaude in der Nahe des 
damaligen Landgrafenschlosses errichtel. Dieser "Renthor' (neben 
der Brtiderkirche, an der Schlagd) ist der Sitz der fUrstlichen Kanzlei 
und damit Sitz der zentralen Verwaltungsbehorde der Landgrafschafl. 

158 1/83 entsteht das "Zeughaus" als Arsenal fUr Waffen und anderes Kriegs
gerat (nordlich vom Altmarkt). 

159 1/93 wird der "Marstall" erbaut (geplant unter Wilhelm IV., vollendet 
unter Moritz). Er ist nicht nur Standort des fUrstlichen Reit- und 
Fahrwesens, sondem auch einer Kunstkammer und der Hofbibliothek 
(zwischen Brtiderkirche und Entenanger). 

1604/05 entsteht das "Ottoneum" (am Steinweg, heute Naturkundemuseum) 
aIs erstes standiges Theater Europas. Moritz gibt ihm den Namen 
seines altesten Sohnes Otto. 

In den Hoofer Kastenregistem sind direkte Hinweise auf die Zeitgeschichte 
selten. Nur einmal wird ein Ereignis im Ftirstenhaus erwahnt : 16 15 Iliutet der 
Opfermann in Hoof die Glocken zur furs /lichen 8 egriibniji. Dabei kann es sich 
nur handeln urn den Tod der Schwiegertochter von Landgraf Moritz, der Frau 
seines altesten Sohnes Otto: Catharina Ursula von Baden-Durlach. Sie starb 
am 15. Februar 16 15 (RommeI, S. 3 15 u. 330). 

ErschlieBen Iassen sich Zeugnisse fUr die Wandlung in der Konfess ions
politik der Landgrafen von Hessen-Cassel. Wahrend Philipp der GroBmtitige 
und Wilhelm IV. eher vermittelnd zwischen den bald nach der Reformation 
aufbrechenden theologischen Fronten von Luthertum und Calvinismus stan
den, neigte Moritz eindeutiger der refomnierten Ausformung evangelischer 
Theologie zu. Dies wurde auch fUr seine Landeskinder verbindl ich. 1605 erlieB 
er die (nach ihm spater so benannten) "Mauritianischen Verbesserungs
punkte". Darin bestimmte Moritz: I. Das Wesen Christi (als Mensch und 
Gottessohn) soIIe in den Predigten nicht mehr spitzfindig erortert , sondem 
schlicht nach den Worten des Neuen Testaments verktindet werden. 2. Die 
Zehn Gebote sollen in der biblischen Fassung gelehrt werden'. 3. Beim Abend
mahI solle Brot anstelle der bis dahin verwendeten Hostien gereicht werden 
(gem aB dem Wortlaut der Einsetzungsworte zu m Abendmahl in den Evange
lien). In Hoof wurde (nach den Ausgaben, die in den Kastenrechnungen in der 
Rubrik "zur Communion" aufgefUhrt sind) schon vor dem ErlaB der "Ver
besserungspunkte" Brot verwendet - wahrscheinlich war der damalige Pfarrer 
wie sein Landesherr calvinistisch e ingestelll.' Ein Umdenken in RichlUng auf 
die refomnierte Theologie zeigt auch der Wechsel in der Benennung des Altars: 
1596 wird er aIs "Altar" bezeichnet, 16 12 aber aIs "Tisch". Der Landesherr 
untersttitzte diese Entwicklung durch die Empfehlung geeigneter Gestaltungs
hilfen fUr den Gottesdiensl. So wurde 16 12 fUr die nicht unerhebliche Summe 
von fast vier Gulden ein "Lobwasser" angeschafft , welchen IIIlser gniid. Furs/ 
und Herr in die Kirchen zum HoijJ gniidig ZU kauffen befohlen. Der "Lob-
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wasser" ist eine nach seinem Verfasser genannte Sammlung von Psalm
ges. ngen (vg\. den Personenindex). 

DaB es unruhige und wirtschaftl ich schwierige Zeiten sind, wird in der 
Ausgabenrubrik "FUr die Armen" deutlich. Menschen wandem heimat- und 
obdachlos umher (s. u.). Aber auch in ortsansassigen Familien herrscht Man
gel: immer wieder erhalt der Opfermann Beihil fen zum Lebensunterhalt (s. u.). 

Det Kirchenkasten uDd das Amt der Kastenmeister 
Der Kirchenkasten ist - ganz im Wortsinne - ein mil eisemen Bandem 

beschlagener, mit mehreren Schlossem versehener Kas ten aus starken Holz
bohlen, der seinen Standort innerhalb der Kirche ha!. In diesem Kasten wird 
Geld aufbewahrt , das der Kirchengemeinde gehort, aber auch wichtige Schrift
stUcke. Verantwortlich fUr die ordnungsgemiiBe Verwaltung des Kirchen
kastens und seines Inhalts sind die Kastenmeister. 

Im Gefolge der Reformation ergab sich die Notwendigkei t zur Neuordnung 
des kirchlichen Finanzwesens. Die bis dahin geltenden Strukturen und Regeln 
muBten ersetzt werden. Stiftungen (z. B. fUr Seelenmessen) waren gegen
standslos geworden und muBten einem anderen kirchlichen Zweck dienlich 
gemacht werden, der dem Willen des Stifters am nachsten kam. Die Vermogen 
von - inzwischen aufgelOsten - KlOstem und Bruderschaften muBten eine neue 
Zweckbestimmung erhalten. 

Die evangelisch gesonnenen Landesherren nahmen diese Aufgaben unver
ziiglich nach der EinfUhrung der Reformation in Angri ff. Hessen wurde im 
Jahr 1526 evangelisch, auf Betreiben des Landgrafen Philipp (der spater den 
Beinamen "der GroBmiit ige" erhielt). Landgraf Philipp wandelte Kloster in 
Hospitaler um, griindete die Universit. t Marburg und rief die Hessische 
Sti pendiatenanstalt ins Leben (um begabten, aber miltellosen Landeskindern 
das Studium zu ermoglichen und so flihige Beamte und Pfarrer fU r sein Land zu 
gewinnen). Diese neuen Einrichtungen wurden mit den Einkiinften aus ehema
ligen Klostergiitern ausgestaltet, um ihren Auftrag erfiillen zu konnen. 

Di e K as t e nord n un g vo n 1530 

Die Neuordnung des Finanzwesens der Kirchengemeinden in Hessen wird 
im Jahr 1530 begonnen. Eine erste Kastenordnung wird erlassen: l{»e sich die 
kastemneinster ha/tell sol/en ill ihrem amplt 6

. In ihren 26 Abschnitten legt die 
Kastenordnung fest, wer fUr das Finanzwesen der Kirchengemeinden verant
wortlich ist, wie das Kirchenvermogen verwaltet werden soli und wofii r es 
zu verwenden ist. Die Grundsatze dieser ersten hessischen Kastenordnung 
sind auch in den spateren Kastenordnungen von 1533 und 1564 beibehalten 
worden. 

J. Die Kastenmeister: 
In jeder Kirchengemeinde sollen - je nach GroBe - zwei , drei oder vier 

Kastenmeister eingesetzt werden. Der Gemeindepfarrer ist immer der oberste 
Kastenmeister; oh ne seine Zustimmung dtirfen die Kastenmeister nicht han
deln. Wenigstens ein oder zwei Kastenmeister sollen lesen und schreiben 
konnen. Zum Kastenmeister vorgeschlagen werden kann ein Mann, der 
fromm , redlich und unbescholten is!. Die Kastenmeister werden durch den 
Pfarrer und die Altesten der Gemeinde gewiihlt. Das Ehrenamt des Kasten-
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meisters kann nicht abgelehnt werden; fUr den Weigerungsfall werden zehn 
Gulden BuBgeld angedroht. Das Kas tenmeisteramt ist e in Amt auf Zeit: in 
jedem Jahr scheidet die Halfte der Kastenmei ster aus und wird durch neu
gewtihlte ersetzt. Die Kastenmei ster sind in ihrem Amt unabhangig. Wer sie 
behindert, wird mit landesherrlicher Strafe bedroht. Die weltlichen Verwal
tungsorgane (Rentme ister, SchultheiBen, Amtsknechte) werden angehalten, 
den Kastenmeistern Amtshilfe zu leisten, z. B. gegenliber saumigen Schuld
nern . 

2. Rechnullgsfiihrung w ul Rechlllmgspriifullg: 
Noch gab es keine Banken mit Zweigstellen auch in den kleinsten Orten. 

Der bargeldlose Zahlungsverkehr war den groBen Handelshtiusern vorbehal 
ten. Wer Geld au fzubewahren hatte, muBte selber fUr dessen Sicherheit sorgen . 
Deshalb wird angeordnet, daB jede Kirchengeme inde einen Kasten fU r ihr Gelrl 
in der Kirche stehen hat. Er soli gesichert sein durch Beschlage und Schlosser, 
damit niemand dem Inhalt Schaden zufligen kann . Der Pfarrer und jeder 
Kastenmeister sollen e inen Schltissel fUr den Kasten haben. Wird der Kasten 
geoffnet, so sollen Vertreter der weltlichen Obrigkeit und der Pfarrer anwesend 
sein beim Zahlen des Inhalt. Die Kastenmeister fUhren e in Zinsregister, aus 
dem hervorgeht, wer der Kirchengemeinde zu Abgaben verpO ichtet ist. Sie 
achten darauf, daB alle Geld- und Naturalleistungen plinktlich abgeliefert 
werden. Notigenfalls ist mit Hilfe der weltlichen Obrigkeit die Pfandung 
einzuleiten - mit der Einschrankung, daB dabei die christliche Liebe nicht 
verletzt wird7. 

Die Kastenmeister mlissen alljahrlich Rechnung legen liber Einnahmen, 
Ausgaben und Bestand. Dies soli innerhalb einer Woche nach Michae lis (= 29. 
September) erfolgen. Eine Abschrift der Rechnung ist ebenfalls in Wochenfrist 
an die landgraOiche Kanzlei in Marburg zu senden. Alle drei oder vier Jahre 
sollen die Kastenrechnungen liberprlift werden durch fUrstliche Rate Ue ein 
weltlicher und ein geistlicher Rat}. Flir ihre Mlihe bei der jahrlichen Rech
nungslegung erhalten die Kastenmeister aus dem Kirchenkasten ein drallkgelt. 
dami! sie desle williger sein ill ihrem amp,s . Dabei erhait derjenige, der das 
Zinsregister fUhrt , doppelt so viel wie die anderen Kastenmeister - das "Trink
geld" ist also eine Art Verglitung. 

3. Eillnahmen des Kirchellkastells: 
Zu den Einnahmen des Kirchenkastens gehoren alle Le istungen Dritter, die 

auch bisher der Kirche zugute kamen. Hierher zahlen vor allem die Einklinfte 
der (inzwi schen aufgelosten) Bruderschaften, aber auch Stiftungen und Spen
den sowie die Zinsen der Spital vermogen und alle fUr den Bau und die 
Instandhaltung der kirchl ichen Gebaude bestimmten Verrnogenswerte. 

Die Pfarrer werden angewiesen, all sonnttig lich von der Kanzel herumer die 
Gemeindeglieder zum Almosengeben fUr die Armen zu errnuntem. Die 
Kastenmeister sollen an jedem Sonntag an der Kirchentlire stehen mit Tellern 
oder Schlisseln, in die die Gottesdienstteilnehmer ihre Almosen legen. Was 
dabei zusammenkommt, sollen die Kastenmeister im Beisei n des Pfarrers 
ztihlen und in den Kasten stecken . 

4. AI/sgabell des Kirchellkastells: 
Die Einnahmen des Kirchenkastens sollen verwendet werden 

a) fUr die Versorgung der Prediger und Pfarrer; 
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b) fUr die am Ort sich aufhaltenden Armen, Kranken und Gebrechlichen; 
c) fiir die Instandhaltung der kirchlichen Gebaude. 

Pfarrer und Kastenmeister werden angehalten. in ihrem Ort die Bediirftigen 
festzustellen. urn ihnen w6chentlich mil einer ausreichenden Beihilfe unler die 
Arme zu greife n. Ober diese Zahlungen ist eine Nachweisliste anzulegen. 
Diese Liste soli dem Stadtrat oder Gemeindevorsteher vorgelegt werden. damit 
die weltliche Obrigkeit priifen kann, ob es sich bei den Unterstiitzungsempfan
gern urn fromme Arme hande lt. die der Almosen wiirdig sind. 

Di e Kas te no rdnun g va n 1533 

Schon drei l ahre nach der ersten Kastenordnung wird erneut eine Kasten
ordnung erlassen: Ordlllmg del' Gaffes- lmd Almosell -Casfen9 . Diese wenig 
umfangreiche Ordnung bestatigt die alte in ihren Grundziigen, fUgt Detai ls 
hinzu und verscharft einige Bestimmungen. 

Die Verfiigungsgewalt iiber den Kasten wird nun dreigeteilt : einen Schliissel 
fUr je eines der drei Schl iisser des Kastens erhalten der Pfarrer, d ie Kas ten
meister und die Amtsknechte (also die Ausfiihrungsorgane der weltlichen 
Obrigkeit). Dadurch ist gewahrleistet, daB sie den Kirchenkasten nur gemein
sam offnen konnen. Geregelt wird in der neuen K astenordnung, wer fUr die 
Instandhaltung der kirchlichen Gebaude die Kosten tragt. Die Kommunen sind 
zustandig fUr "Fuhr und Handreichung", die Vergiitungen fiir die Handwerker 
sind dagegen aus dem Ki rchenkasten zu zahlen. Wird der Kirchturm baufa llig, 
dann soli er abgebrochen werden, damit dem Kirchenkasten keine vermeidba
ren Koslcn entstehen. Die K astenmeister diirfen BaumaBnahmen nicht oh ne 
die Zustimmung des Pfarrers und der Amtsleute einleiten. 

Betont wird die strikte Beschrankung des Kirchenkastens auf kirchliche 
Aufga ben. Kastengeld so li nicht fiir den "gemeinen Nutzen" verwendet wer
den - Aufgaben der AlIgeme inheit sollen also nicht auf den Kirchenkas ten 
abgewalzt werden. 

Um das Kirchenvermiigen zu starken, sollen die Kelche und " Kle inodien" 
(worunter man wohl wertvolle gottesdienstliche Gegenstande aus vor
reformatori scher Zeil zu verstehen hat, z. B. M onstran zen) verkauft werden. 
Die Amtleute sollen die Gemeinden anweisen, daB sie vom Kirchenkasten 
gewlihrte Darlehen zuriickzahlen. Fiir ihre Amtshilfe diirfen die Amtsknechte 
keine Vergutung aus dem Kirchenkasten erhalten. Ein Kastenmeister kann nur 
dann von seinem Amt entbunden werden, wenn er zuvor alle pnichten seiner 
Amtszeit erledigt hat. also insbesandere alle fa lligen Zahlungen eingetrieben 
hat. Stirbt ein Kastenmeister wahrend seiner Amtszeit. so soil sein NachlaB fUr 
seine Verpnichtungen gegeniiber dem Kirchenkasten haften. 

Di e Kas te no rdnun g va n 1564 

Erst 3 1 l ahre spater (aber noch in der Regierungszeit des Landgrafen 
Philipp) wird eine neue Kastenordnung notwendig: Ordemmg wie mails mit 
dell pIa ,. VI/cl castel/giiter al/elllha/ben ha /tell sol/ IO , In dieser Ordnung wird vor 
allem die Verwaltung des kirchlichen Grundvermiigens gerege lt . In der Zwi
schenzei t haben sich offe nbar MiBbrauche e in geschl ichen: Pachter van Pfar--rei- und Kastengutern gehen damit um, als ware cs ihr Eigenlum, Zwar 
cntrichtcn sie noch den festgcsctzten Z ins, aber sie vererben. vertauschen und 
verauBern die Landereien, ohne die Zustimmung kirchl icher Gremien einzuho-
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len. Ober diese MiBstande haben die Superintendenten wahrend der Synode 
des Jahres 1564 Klage gefilhrt . Daraufhin hat Landgraf Philipp die neue 
Kastenordnung erlassen. Sie Ubertragt den Kastenmeistern als vordringliche 
Aufga be die Bewahrung des Bestandes an Grundvermogen und die Einbrin
gung der dem Kirchenkasten zustehenden Abgaben und Leistungen. Urkunden 
("Brief und Siegel") die Anspruche des Kirchenkastens gegen Drine begrun
den, sollen sorgfaltig aufbewahrt werden. Aber auch Gewohnheitsrecht kann 
Anspruche begrunden, die gewahrt werden mUssen. Im Zweifelsfall entschei
det der Landgraf oder sein Beauftragter. Im einzelnen wird angeordnet: 

a) Ober den Grundbesitz ist ein Verzeichnis anzufertigen. Die Uindereien 
sollen durch Grenzsteine gesichert werden. 

b) Bere its aufgeteilte Kas tengUter sollen wieder zusammengelegt werden. 
Wenn der Inhaber eines Kastengutes stirbt , kann es an eines seiner Kinder 
Ubergeben werden, es darf jedoch auf keinen Fall aufgeteilt werden. (Durch 
fo rtwahrende Verkle inerung halte der Landesherr EinbuBen an Dienstlei
stungen, die an die GroBe des Grundbesitzes gebunden sind.) 

c) Verkauf und Verpfandung von Kastengut ist ebenso unstanhaft wie die 
Teilung oder die erbliche Vergabe . Als Begrundung wird angefilhrt : Immo
bilien konnen nicht so leicht in Verlust geraten wie beweglicher Besitz oder 
Pfa ndrechte. 

Wie "modern" die Grundsatze der hessischen Kastenordnungen waren, 
zeigt sich daran, daB viele sich noch immer in den heute gUltigen kirchlichen 
Verwaltungsordnungen wiederfinden. Das g ilt bis in Einzelheiten der kirchli 
chen Gebrauche hinein . Der Kastenmeister mit dem Kollektenteller an der 
KirchentUr ist jedem Gottesdienstbesucher ein vertrauter Anblick. DaB die 
Kollekte im AnschluB an den Gottesdienst von zwei Mitg liedern des Kirchen
vorstands gezahlt und in das Kollektenbuch eingetragen wird, ist bis heute 
unverbrtichliche Ordnung. 

Freilich: auch schon vor 400 Jahren sind Ordnungen nicht immer eingehal
ten worden. Das erg ibt sich aus der naheren Betrachtung der Hoofer Kasten
register von 1576 bis 16 19, fUr die d ie Kastenordnungen von 1530, 1533 und 
1564 die rechtliche Grundlage bilden" . 

Die Verwaltung des Kirchenkastens in Hoof 

Ob es in Hoof schon vom ErlaB der ersten Kastenordnungen ab Aufze ich
nungen der Kas tenmeister gegeben hat, bleibt im Ungewissen. Erhalten sind 
die Kastenregister in Hoof jedenfall s erst vom Jahr 1576 ab. Das erste Blan 
trag t die Oberschrift: Kaslellregisler des Gottes Kasten zwn Hoi ve, gestellell 
AlI/ lO 1576. Von anderer Hand folgt dann e ine Art Vorwort , das allerdings erst 
spater ( 1587) eingefilgt wurde: 

Weilll lIachfo/gellde Rechlll/llgell etliche l ahre lIIwbgehorett b/iebbell, hab 
ieh ZU meiner Ankunf t so/che vo,. mich genommen und nalle ,. Abslerbells 
meines gelieblell Vettem Frantzen VOII Da/wigks des jiingerell, so Anllo 1587 il1 
Frallckreich Todts verflUlrell, iiberschlagell und dem gemeinigen Nutzell zum 
bestell wiederwnb zur Richtigkeit gebracht und hen wher l 1ll11lwtim 11 vorlra-
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gelllassel1 . Alles m;t ConsenjJ llnd vonveise" der Gluier" hierzugehorigetl von 
DallVigk difJes arTS ordentlicher Obrigkeit. 

Samuell VOIlIJ Dahv;gk 
MaYIlzischer Ehrbhallptman 

Zlt Schoillburgk 

Neben, zwischen und unter diesen Eintragungen ftndet sich eine Liste der 
Pfarrer von Hoof (vor 1576 bis 1708). 

Di e Hau s hall s-Sys lemalik des Ka s lenreg is ler s 

Die Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben fUr die e in zelnen lahre 
fo lgen weilhin dem gleichen Schema. In der Uberschrift werden die Namen 
der Kastenmeister genannt, z. B.: KaslenrecJlIlullg de wmo 1576 gehalten 
durch Hell Wilhelms ulld Mallhias Holtzapjfel Kastel1meister zum Hoive. 
Darauf folgen die Einnahmerubriken: fl1nam Gelts stendig - fnnam Geldes 
ullstendig - llJllam Celts f lir verkaulte FrIlcht . In jeder Rubrik sind die einzel
nen Belrtige nach Gulden, Albus und He lier (manchmal auch Pfennig) ver
zeichnel". Gelegenllich sind der Einzahler und der Zahlungsgrund genann!. 
DalUmsangaben fehlen durchweg, auch bei den Ausgaben. Die heule geforder
len Belege (Gegenzeichnung des Einzahlers. Quittungen) sind entweder noch 
nichl ublich gewesen oder nichl erhalten geblieben. 

Be i den Ausgaben finden sich 1576 die Rubriken: AlIsgabe zlIr Commllnion 
- Ausgabe Cells , Wll Uhnverck - Ausgabe pensiol1 ellllehntem Celde - Aus
gabe Geldes all Plar Schewre verbmvet - Ausgabe Celts ill der Rechmmg 
Negesten "erzeh,.et. Angegeben iSI jeweils der Belrag und der AnlaB der 
Ausgabe. Auf die Rubriken folgl eine Aufrechnung der Einnahmen und Aus
gaben und der Saldo. Fur das lahr 1576 liesl sich das so: I1l1wm lIIul AlIsgabe 
verglichell. also dajJ die IlIl1am die Ausgabe iibertreffen Ill;! I ft. 14 alb. 4 '17 
Hellel; so die Kastenllleisler dem Kaslen schuldig pleibell. 

Der lelzle Abschnitt der lahresrechnung verzeichnel die Einnahmen an 
NalUral abgaben (Fruchlzins) und fUhrt die beim Yerkauf dieses Getreides 
erzielten Erlose allf (die weiter vorn schon bei den Einnahmen genannt wur
den). 

Die Jahresabrechnungen der Kastenme isler wurden regel maBig gepruf!. Ofl 
findet sich unter dem Summa Summarllm der Kastenmeister der NamenszlIg 
"Samuel von Dalwigk". Prtifungsbemerkungen belegen, daB die Obrigkeil den 
Kastenmeislern genau auf die Finger sah. 

Die Ei nnahmen des Kirchenka ste ns 

Der Kirchenkaslen in Hoof hal drei Einnahmequellen: I. der Yerkaufserlos 
aus dem Fruchlzins; 2. Spenden und Sliftungen; 3. Zinsen auf ausgeliehenes 
Kapital und auBergewohnliche Einnahmen. 

Der Erlos fUr verkauftes Getreide liegt uber fas l den gesamlen Zei traum 
hinweg jahrlich zwischen sieben und achl Gulden. Der Rechlsgrund fUr den 
Fruchtzins wird nirgends ausdrticklich angegeben . 

Mil Ausnahme der "fetten" lahre 1595 bi s 16 10 (vgl. den Abschnitt "Die 
von Dalwigksche Sliflllng von 1595") nimml der Kirchenkaslen in jedem lahr 
lediglich zehn Albus aus einer Sliftung ein. Diesen Belrag hat Irmgard von 
Dal wigk dem Kirchenkaslen vermachl mil der Aunage, davon die Ausgaben 
fUr das Abendmahl zu beslreilen. Die zehn Albus zahlt e in Elmshagener 
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Einwohner, der in e inem Haus wohnt, das Irmgard von Dalwigk gehti rt ( 1583 
u. ti .). 

Von 1592 ab leihen die Kastenmeister Geld auf Zinsen aus. Der Zinssatz 
betriig t fiinf Prozent. Vber Jahre hinweg sind 34 Taler ausgeliehen; an Zinsen 
werden j iihrlich I fl . 28 alb. eingenommen. 

Alles in allem: Reichtiimer hatten die Kas tenmeister in Hoof nicht zu 
verwalten. Die Einnahmen des Kirchenkastens im Nachbarort Elmshagen 
iibersteigen die in Hoof um ein Vielfaches ( 1577: Elmshagen iiber 19 G ulden; 
Hoof 6'h G ulden). Vor 1576 haben die Kastenmeister in Hoof sogar ein 
Darlehen aufnehmen mtissen, urn notwendige Ausgaben bestreiten zu konnen; 
es wird 158 1 zuriickgezahlt. 

Di e A u sga b e n des Kirc he nka s te n s; Ve r wa ltun gsa usga be n 

Ihrem Verwendungszweck nach kann man die Ausgaben des Kirchen
kastens in Hoof zu Wnf Gruppen zusammenfassen: I. Wr das Abendmahl und 
die iibrigen Gottesdienste; 2. fUr die Vnterhaltung der kirchlichen Gebaude; 
3. Wr die Vnterstiitzung Bediirftiger; 4. fUr Schuldendienst bzw. Darlehens
gewahrung; 5. fUr die Verwaltung. Die Ausgaben zu Ibis 3 werden an anderer 
Stelle naher beleuchtet (vg /. die entsprechenden Abschnitte); Schuldendienst 
und Darlehensgewahrung wurden bereits erwahnt. Hier sollen noch die Ausga
ben fUr die Verwaltung der kirchlichen Gelder betrachtet werden. 

Eine sorgfaltige Verwaltung hat ihren Preis - das gaIt auch schon in der 
Renaissancezeit. Die Kastenmeister erhalten eine JahrespauschaJe fUr die Ftih
rung des Kastenregisters. Dieser Betrag steigt von zehn Albus in 1577 auf zwei 
G ulden j ahrlich seit 16 13 Wr be ide Kastenmeister gemeinsam. (Die Halfte 
davon ist "Schreibegeld", das manchmal auch der Pfarrer erhalt - wohl dann, 
wenn die Kastenmeister das Register nicht e igenhandig fiihren konnen, weil 
sie des Schreibens unkundig sind.) Da ein G ulden zu 26 Albus gerechnet wird, 
ist dies eine Steigerung um mehr als das Fiinffache innerhalb von 26 Jahren. 
Der Schlu B, daB in dieser Zeit der Wert der Ge ldes gesunken ist, wird gestiitzt 
durch d ie Beobachtung, daB auch die Ausgaben fUr das Abendmahl stetig 
gestiegen si nd (vg /. den Abschnitt "Gottesdienste"), wenn auch nicht im 
gleichen MaBe. 

Neben der j iihrlichen Vergiitungspauschale fUr die Kastenmeister werden 
von Fall zu Fall noch andere Ausgaben fUr die Verwaltung ntitig: Tage- und 
Zehrgeld be i Botengangen im Interesse der Kirchengemeinde'4; Ausgaben fUr 
Papier, Vertretungskosten bei Verhinderung des Hoofer Pfarrers" . Wahrend 
des mehrj iihrigen Rechtstreits um d ie von Dalwigksche Stiftung (vg /. diesen 
Abschnitt) fall en erhebl iche Kanzlei- und Gerichtskosten an. Der Pfarrer
wechsel im Jahr 16 11 (Reinhard Keseberg verl iiBt Hoof, Christoph Wiederhold 
kommt) wird offenbar gebiihrend gefeiert: fast zwei Gulden werden "ihnen zu 
Ehren" ausgegeben. 

Die Relation der Verwaltungsausgaben zum Gesamthaushalt liiBt sich fUr 
die einzelnen l ahre aus der Ubersicht entnehmen. 

Di e Rec hnun gs priifun g 

Wahrend des gesamten Zeitabschnitts, den das Kas tenregister umfaBt, war 
Samue l von Dalwigk als Gerichtsherr die Obrigkeit schlechthin in den zum 
Gericht Schauenburg gehtirenden Dti rfem Hoof, Breitenbach und Elmshagen. 
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Er wird offenbar nach dem Tod seines Vetters Franz 1587 Senior der verschie
denen Linien des Geschlechts Dalwigk. Er unterzeichnet mit dem Titel 
"Mainzischer Erbhauptman" (Kastenregister Hoof, Titelblatt). Nach anderen 
Quellen ist er Hessischer Rat und Amtmann zu WOlfhagen (Buttlar, Dalwigk 
Tafel I). Er stirbt 1619. 

Samuel von Dalwigk hat seine Verantwonung fUr die ordnungsgemaBe 
Verwaltung des Kirchenkastens offenbar sehr ernst genommen . Vor sei ner Zeit 
wurden die Kastenregister j.hrelang nicht liberpriift. Samuel von Dalwigk hat 
das nachgeholt und dann regelmaBig durchgefUhn. Einige Jahresrechnungen 
hat er lediglich abgezeichnet, oft aber finden sich mehr oder weniger ausflihrli
che Priifungsbemerkungen. Von 1597 an geschieht die Rechnungspriifung 
(wohl im Sinne der landgranichen Kastenordnungen) durch ein Kollegium. 
AuBer Samuel von Dalwigk unterzeichnen andere Angehorige der verzweigten 
Familie oder deren Beauftragte, aber auch der Kasseler Superintendent und! 
oder ein Pfarrer aus der Nachbarschaft. Dabei werden einige Male mehrere 
Jahre in der Priifung zusammengefaBt. 

Immer wieder ( 1576, 78, 8 1, 91, 92) werden die Kastenmeister aufgefor
den, die Einnahmen an Getreide und den dafUr erzielten Verkaufserlos an den 
Anfang der Jahresrechnung zu stellen. Sie aber halten sich an ihr altes Schema. 
Es spricht flir die Unabhangigkeit (vielleicht auch flir die Uneinsichtigkeit) der 
Kastenmeister, daB sie diesem Verlangen nicht nachkommen. Anderen Forde
rungen dagegen mlissen sie sich beugen. So wird 1594 angeordnet, den Gulden 
in der Einnahme und Ausgabe gleicherweise mit 26 Albus zu rechnen und den 
JahresabschluB entsprechend zu berichrigen. Bis dahin war in der Einnahme 
der Gulden zu 27 Albus gerechnet worden, in der Ausgabe aber mit 26 Albus
eine Absicherung der Kastenmeister gegenliber dem Wechselkursrisiko bei 
Mlinzen, deren Wen schwankte. Die Jahresrechnungen 1598 bis 1600 sind 
doppelt eingetragen - in der zweiten Fassung mit geandenen Zahlenangaben 
(zugunsten des Kirchenkastens, zuungunsten der Kastenmeister). In der 
Priifungsbemerkung zum Jahr 1614 wird einem der Kastenmeister nachgewie
sen, daB er flir 6 ' /, Gulden, die ihm zustanden, sich bereits an den Naturalab
gaben schadlos gehalten hat; die aufgeflihnen Ausgaben werden um den 
gleichen Betrag geklirzt. 

Trotz der offensichtlich sehr genauen Aufsicht bleiben Unklarheiten, die 
sich aus Mangel an erganzenden Unterlagen nicht erhellen lassen. Die auffal
ligste Ungereimtheit: Am Jahresende 1610 ist ein Bestand von rund 343 
Gulden aufgeflihn - ein kleines Verrnogen. Dieser Bestand erscheint aber nicht 
als Einnahme im Jahr 1611. Wo ist die betrachtliche Summe geblieben? Das 
Kastenregister gibt darliber keine Auskunft. Moglicherweise besteht e in Zu
sammenhang mit dem Rechtstreit um die von Dalwigksche Stiftung. 

Weil der angesammelte Bestand 1611 nicht mehr in der Jahresrechnung 
erscheint und im gleichen Jahr die relativ hohen Einnahmen aus dem "Met
zischen Zehnten" aufhoren, schlieBen die Jahresrechnungen 1611 , 12, 13 und 
16 mit einem Fehlbetrag ab. Es wird nicht erklan, wie die Kastenmeister mit 
Minusbetragen haben winschaften konnen. 
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Ubersicht uber die Einnahmen und Ausgaben 

Die Tabel1e mit der Obc rsicht Uber di e Einnahmcn und Ausgabcn in den einze lnen Jahren soil dem 
Vergleich der Grol3enordnung zwischen den verschicdenen Einnahme- und Ausgabcarten dienen. Bei 
der Obcrnahme der Bctrligc :IUS den Kastenrcgistern in die Tabe lle war keine Gc na uigkeit .. auf Helier 
und Pfennig"' lo erreichen. Unlescrl iche Zah lcn und Berichtigungen im Original sind dafilr die 
Hau plUrsachen. Freil ich cnthallcn aueh die Addilioncn der Kaslenrneister Rechnungen. die nieht 
aufgehen (die aber bei den Priifungen offenbar nicht beanstandet wurden). 

Kastenregister Hoof 1576-1619: Einnahmen 
Anmerkungen: 

Nr. zum lahr zur Spaltc 
I 1582 2 

2 1585 u.O. 4 

3 1595 

4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

1595 
1596 
1598 

1598 

1605 

1606 

1610 

1611 
1611 
1614 

2 
J 

3 

J 

2 

7 

2 
7 
7 

2.5 11 . 10 alb. se hcnkt der Meier Paul Zwiue fU r die Instandhaltu ng der 
Kire hhofsmaucr. 
Ocr Bcstand vom Vorjahr (Spalte 4) entspri eht nieht dem im Vorjahr 
ausgewiesenen UbcrschuWFehlbctrag (Spalte 7 des Vorjahres). 
Laut Prti fungsbemcrkung iSI bisher der Gulden in der Einnahme mit 26 
Al bus bercchnet worden. in der Ausgabe aber mil 27 Albus. Vom l ahr 
1595 an soil nun der Gulden in der Einnahme und Ausgabe mil 26 Albus 
angesclzt werden. Der am lahresende 1594 ausgewiesenc Fehlbelrag 
wird al s ausgeglichen angesehcn. 
30 n. Enrag aus der von Oalwigkschen St ift ung von 1594. siehe dort 
Die Gemei nde Breitenbach zah lt 3 n. fli r einen T:lU fstcin. 
Die Kastenrechnungen 1598. 1599 und 1600 fi nden sieh zweifach irn 
Register. das zwcite Mal in korrigicrter Form. Hier sind die korrigierten 
Betrage eingesetzL 
4 n. 8 al b. hat der Kirchenkaslen Elmshagen fU r die Uhr in Hoof bei
gesteuert. 
10 n. I alb. 11 Helier Bcitrag dcr Gcmeindc Hoof lOrn Anbau an das 
Pfarrhaus. 
an die Stelle der Zinseinnahmen aus der von Dalwigkschen StiflU ng tri u 
ab 1605 der Fruchtzins aus dem Metzischen Zehnten. vg!. den entspre
chenden Abse hni tt. 
Ocr Bestand von 343 n. 21 alb. 5 He lier wird ni eht ins Folgejahr Ubcr
tragen. 
Der Metzisehe Zehnte wird nicht mehr vcreinnahmt. 
Oer Fehlbetrag wird nichl ins Folgejahr libertragen. 
Ocr ausgewiescne Ubcrschu B slim ml rechnerisch nichl mil den erfaBten 
Einnahlllcn Uberein: der l ahresabschluB wird in der Prti fungsbemerkung 
korrigicrt . 

Kastenregister Hoof 1576-1619: Ausgaben 
Anmerkungen: 

Nr. ZU Ill Jahr zur Spaltc 
I 158 1 5 Aus dem Kirehenkasten wcrdcn 1I n. 13 alb. = 10 Taler als Oarlchen 

2 

3 

4 
5 

6 

40 

1592 

1594 

1596 
1600 

1606 

5 

5 

1 
4 

6 

gcwahrt . 
Aus dem Kirchenkaslen werden 2 1 n. 9 alb. = 18 Taler als Darlehen 
gewiihrt : davon 10 Taler an Pfarrer Liborius Sechtler. 
Aus dem Kirchenkastcn werden 14 n. 20 al b. = 12 Taler als Darlehen 
gewlihrt . 
3 n. 18 al b. werden ausgegeben fU r cin grol3es Gesangbuch in die Kirche. 
Fli r 29 n. wird das .. Opferhau~" ge kaufl. Zu den Kosten sleuert Samuel 
von Oalwi gk 19 n. 18 alb. bei (nieht als Einnahme erfaBI). 
Durch den Slreit urn di e von Dalwi gksche Stiftu ng entstehen hohe Unko
slcn. vg!. den entsprechcnden Abschn itt. 



• 

• 

-

--, 
• • • • • 

• 

Die alte Hoofer Kirche (Die Aufnah me entstand vor 1890.), 

7 

8 

9 

10 
I I 

1608 

1612 

161 3 

1614 
1594 

6 

I 

6 

8 
8 

Au sgaben flir mehrere BOlcngange und fUr Vcrtrcw ng in Gottesdiensten 
(durch den Elgershauser Pfarrcr und Opfe rmann ). 
3 tl 2 1 alb. werden au sgegeben fUr e inen "Lobwasse r' ·. vg!. Index def 
Pcrsonen. 
5 ft . 14 alb. werden hier nachlriiglich bcrec hnct fUr die Ausgaben im Jahr 
16 1l. 
Berichtigung des l ahresabschlusses durch di e Prtifungsbemerkung. 
Dcr Gesamtbetrag der Ausgaben slim m! nicht iJberein mil def Su mrne def 
einzeln nachgewiesenen Bctrage: Differenz: 10 f1 . zuungunSlcn des 
KirchenkaSlcns. 
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Die kirchlichen Gebaude in Hoof und ihre Instandhaltung 
Die Kaslenordnung von 1530 legl als eine der Hauplaufgaben des Kirchen

kaslens fesl, die kirchlichen Gebaude in Bau und Besserung w halten" . In 
Hoof Ubersleigen die Ausgaben fUr die kirch lichen Gebaude regelmaBig alle 
anderen Ausgaben (vg !. die Ubersichl Uber die Ausgaben des Kirchenkaslens). 
Die Erhaltung der kirchlichen Gebaude (Kirche und Pfarre, spaler auch Opfer
haus) erforderte graBeren finanziellen Aufwand als die GOllesdiensle, die 
Armenpnege und die kirchliche Verwaltung wsammengenommen. 

Die im Kastenregister jahrlich verzeichneten Ausgaben fUr Bauarbeiten 
geben uns einen Uberblick darUber, welche Gebaude der Kirchengemeinde 
Hoof gehorten und w ie sie ausgestattet waren, welche Berufe mit der Instand
hallung belraul wurden und welche Aufwcndungen damil verbunden waren. 

Ersl vom lahr 1595 ab iSI der Kirchenkaslen Hoof in der Lage, graBere 
InstandhaltungsmaBnahmen zu finanzieren. Bi s zu diesem Jahr belragen die 
Ausgaben fUr die Bauunlerhaltung sellen mehr als fUnfGulden pro l ahr fUr alle 
Gebaude Zllsammen . Ersl seitdem der Ki rchenkasten rege lmtiBige Einnahmen 
aus der von Dalwigkschen Sliftung erhalt , sleigen die Ausgaben fUr BaumaB
nahmen sprunghafl. Offenbar hal es einen Nachholbedarf gegeben. Zuersl wird 
das Kirchengebaude renoviert: Von 1595 bis 1597 werden mehr als 80 Gulden 
dafUr aufgewendel. Im lahr 1600 wird sogar ei n weileres Gebtiude erworben: 
29 Gulden koslel das Opferhaus. Auch wenn man annimml, daB dieses Wohn
haus fUr den KUsler sehr bescheiden war, zeigl die Relation doch, welch groBe 
Summe fUr die Kirche ausgegeben wurde. Ersl fUnf lahre spater sind graBere 
Ausgaben fUr die Pfarre nachgewiesen. 1605 wird das Pfarrhaus fUr fasl 42 
Gulden erweitert ; in den folgenden sieben l ahren wird noch einmal nahew die 
g leiche Summe fUr die Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhaltnisse des 
Pfarrers ausgegeben . Auch in den lahren 16 16 bis 16 18 Ubersteigen die Ausga
ben fUr die Instandhaltung der Pfarre die vor 1604 Ublichen Betrage erheblich. 

Die Kirche 

Die in den Kastenregistern 1576 bi s 16 19 erwahnte Hoofer Kirche ist der 
Vorgangerbau der jetzigen Kirche, auf einem BasaltkUppel inmillen des alten 
Ortskerns gelegen. Ihre Entstehungsgeschichle liegt im dunkeln". Sie wird 
1890 wegen Baufalligkeil abgebrochen. Vor ihrem Abbruch entstand ein Foto 
(Abb. 3), das aber gewiB nicht den Bauwstand an der Wende vom 16. wm 17. 
l ahrhundert dars tellt . Aus den Kaslenregistem iSI kein Bild vom Aussehen der 
Kirche in jener Zeit zu gewinnen. Die einzigen Uberreste der alten Kirche sind 
zwei Steine, die in der jetzigen Kirche eingefU gI wurden (aslliche Innenwand, 
zwischen dem Altarraum und dem Seitenausgang). Der eine dieser Steine war 
seiner Form nach ursprUnglich ein Fenster- oder TUrsturz. Er zeigl (neben zwei 
Zierfeldem ) d ie Wappen derer von Dalwigk und von Schwertzell sowie die 
l ahreszahl 1562 . Damit verweist er auf 10hann von Dalwigk den Alteren und 
seine Frau Irrngard geb. von Schwertzell (Abb. 4). 

Im Gegensatz zur Pfarre (und wohl den me isten Hausern in Hoof) war die 
Kirche nichl mit Stroh, sondem mit Ziegeln gedeckt ( 1584). Sie hat einen 
Kirchlurm ( 1584) mil wenigslens einer Glocke und einer Uhr (vg!. unten). Der 
Chor ist mit behauenen Steinen ausgelegt ( 1587, 1596), das Kirchenschiff hat 
vielleicht einen FuBboden aus Brellern (Dielen: 1587). Die Fensler mUssen 
immer wieder genickt werden ( 1588, 1600, 1602, 1606), teilweise deshalb, 
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weil der Wind sie eingedruekt hat ( 1599). Bis 1595 hat es affenbar keine 
Sitzgelegenheiten in der Kirehe gegeben. In 1596 und den falgenden Jahren 
wird die Kirehe grundlieh erneuen und ihre Inneneinriehtung vervallstandigt. 
Sehreiner und Zimmerleute haben viel zu tun. Sie fenigen einen Altar" und 
eine "Taufe" an ", einen "Predigtstuhl" und andere SWhle'" sawie Banke. Die 
umfangre iehste Neuerung ist der Einbau einer Empare (Barlallbe). DafUr 
werden 1.250 Nagel verwendet, die der Nagelsehmied in Ehlen in Handarbeit 
herstellt . Farbe, Kalk, Lehm, groBe Nagel , Eiehen- und Tannenbretter werden 
als Materialien verwendet, allerhand Sehmiedearbeiten werden erwahnt. Bei 
dieser Renov ierung iSl die neue Kanzel offenbar an einer anderen Slelle 
angebraeht warden, als wa die alte bis dahin gewesen war. Einige Jahre spater 
wird sie namlich an ihren vorigen art zurUckversetzt - all! Allordlllmg des 
Hen 'ell Hafrichters2l , wie die Kastenmeister ausdrueklieh festhalten ( 1612). 
Im gleichen Jahr 161 2 wird ein Laeh in den (Altar-)Tiseh gesehnitten, das das 
Tautbecken aufnehmen 5011 22, 

Der Kire hh a f 
Die Kirche war umgeben vam Kirehha f, der als Friedhaf diente (Cottes

acker 1609). Das Geliinde ist (bis heute) van einer Mauer eingefriedigt. Eine 
holzerne Tur erlaubte den Zugang (1609, 1612). Die Kirehhafsmauer muB 
ofters ausgebessen werden. Immer wieder sind Maurer am Werke ( 1578, 1582, 
1593, 1602, 16 11) ". 

G laeken und Uhr 

Die Kirche hat wenigstens eine Glaeke. Gelegentl ich muB der Sehmied 
Reparaturen an der Aufhangung ausfUhren ( 1578, 1579) ader einen zerbroche
nen Kloppel ersetzen ( 1597). Die Glaekenstrieke werden dureh das Lauten 
abgenutzt und mussen ofters erneuert werden ( 1578, 1585, 1586, 1590, 1596, 
1598, 1607). Zum Schmieren der Lager wird "Baumol" verwendet, alsa 01 van 
den Fruehten des Olbaums, Olivenol. 

Baumol sargt auch fUr den moglichst reibungslasen Lauf der Kirehturms
uhr. Ausgaben dafUr tauehen alljahrlieh auf. DaB nieht das billigere einhei mi 
sehe Leinol verwendet wird, sandern das dureh den fernen Ursprung teurere 
Olivenol, hat seinen Grund in der unterschiedl iehen Besehaffenheit der Ole". 

Trotz der regelmaBigen Sehmierung ist die Uhr reparaturanfallig. Es vergeht 
kaum ein Jahr, in dem keine Ausgaben dafUr nachgewiesen werden. on iSl es 
der Darfschmied, der seine Kunst am Uhrwerk beweisen muB. Manchmal 
werden Handwerker van auswans benotigt ( 1588: Meister Banhald aus Istha; 
1597 und 16 12: Meister Hans, der Uhrmacher aus Cassel; 1600: der Uhrma
ch er aus Cassel). Die Uhr wird van Gewiehten angetrieben, die an Sei len 
befestigt sind (16 15). Sie verfUgt liber einen Hammer zum Anschlag der 
Stunden auf der Glaeke ( 1600, 1603). Einmal ist der Zeiger heruntergefallen 
( 1590); ein neuer Ze iger kastet drei Reiehstaler" . 1595 maeht Hermann Wildt 
einen Keffer an das Uhnverk 26. 

Ei ne Ka pe ll e 
In der Rubrik "Baukasten fUr die Kirehe" werden mehrfaeh Instandhal 

tungsarbeiten an einer Kapelle aufgemhrt ( 1595, 1602, 16 15). Einmal wird 
diese Kapelle naher bestimmt dureh den Zusatz JlIn ker LlIdwigs KOfJe/le 
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( 1600). Ob diese Kapelle ein eigenes Gebaude war und wo es stand, oder ob 
ein Teil des Kirchengebaudes damil bezeichnel wird, gehl aus den Einlragun
gen nichl hervor. 

Di e P fa rre 

In unmine lbarer Nachbarschaft zur Kirche sland das Pfarrgehoft (Abb. 5). 
Bi s zu m Jahr 1904 dienle es de m jeweiligen Hoofer Pfarrer als Wohn- und 
Dienstsitz". Urn den Pfarrhof (1592, 16 12) herum liegen mehrere Gebiiude: 
das eigentliche Pfarrhaus. die Pfarrscheuer, ein Schuppen (A bseile. 1589), ein 
kleines Backhaus ( 1595), ein Schweinestall (erbaut 1583) und ein Beinhaus 
( 161 3). Der Wasserversorgung von Mensch und Tier dienl ein Brunnen ( 1609, 
16 17). Die Miste ist ordentlich mit Buchenbohlen eingefaBI ( 1607). Alle 
Gebaude der Pfa rre sind Fachwerkbaulen mit Strohdachern ( 1608). 

Das Pfarrhaus hal mehrere Riiume (die genaue Anzahl laBI sich nicht 
ermilleln). Die Pfarrstube , mil Holz verkleidet. und das Schreibsliibchen nutzl 
der Pfarrer fUr sein Amt als Seelsorger und Prediger. Mehrere Stuben und 
Kammern unlerschiedlicher GroBe in zwei SlOckwerken (Treppe : 1583) die
nen der Fami lie des Pfarrers (und seinem Gesinde) als Wohn- und Schl afrau
me. Die in den Kastenrechnungen erwahnten Einrichtungen weisen darauf hin , 
daB es sich um einen liindlichen Selbstversorger-Haushah handelt. Da gibl es 
e in gepflasten es Mi lchkammerle in (1590), eine Speisekammer ( 1595), einen 
Herd mil Herdbock ( 159 1), Milchbank und Fleischwi mme ( 1605), einen gro
Ben Kesse l ( 1605), Kellerriiume ( 1588, 1605). DaB eine Heuraufe erwiihnl 
wird ( 1605), verwunden nichl : aber eine Badestube war sicherlich die Aus
nahme in eineOl Hoofer Haus (1599). Im Winter konnen Kachelofen (mit 
Bratkache l: 159 1) und Eisenofen ( 1585, 1599) eingeheizt werden. Die Fenster 
sind durch Windladen geschlitzl (15 87, 1596, 160 I. 1604). Nach der Renov ie
rung der Kirche und dem Kauf des Opferhauses wird das Pfarrhaus im Jahr 
1605 durch einen Anbau erwe iten . Auch der Anbau wird in Fachwerk ausge
ruhr! : Als der Bau gerichtel wird, erhahen die Zimmerleute ihr Kliebebie?'. 
Der Anbau erh ii lt einen Schornstein aus beschlagenen Balken. Die Erweite
rung des Pfarrhauses koslet knap 42 Gulden - also fasl das Andenhalbfache 
des Kaufpreises fUr das Opferhaus. 

Di e P fa rr s c h e u e r 

Die Pfarrscheuer iSI anscheinend rechl stabi l gebaut , denn sie brauchl selten 
Inslandselzungsarbeilen ( 1576, 1582, 1595, 16 16. 16 19). Einige Male muB das 
Slrohdach ausgebessen werden ( 1603, 1604, 1608, 1609, 16 19). Die Scheuer 
verfUgI liber e inen Zwischenboden (Eichendielen: 16 19) und eine Vorrichtung 
zum Hochziehen von Garben, Stroh und Heu (Scheuerse il : 160 I). 

D a s Bei nh a us 

Eine Nachricht uber ein Bei nhaus erwartet man im Zusammenhang mit dem 
Kirchhof. In Hoof aber scheint dieses Gebiiude auf dem Friedhof keinen Platz 
gehabl zu haben; wohl deshalb stand es auf dem benachban en Pfarrhaus
Grundsllick. In diesem Gebaude wurden die bei Neubestanungen aus aheren 
Grabern zutage gefOrden en Gebeine gelagen " . Zimmerleute brechen das 
Beinhaus ab und errichlen es neu ( 161 3). 
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Stal lun ge n 

1583 wird ein Saustall als eigenes Gebaude errichtet. Er hat Koben filr 
mehrere Schweine . 1612 bis 16 15 wird er emeuen oder erweiten . Daneben 
gab es auch im Pfarrhaus Viehhaltung. Die Anbringung einer Heuraufe ( 1605) 
weist auf die Haltung von Ziegen, Kilhen oder Pferden. 

Aus den Einzelheiten, die die Kastenreg ister mitte ilen, ergibt sich: Die 
Pfarre war ein GehOft, wie es mehrere in Hoof gegeben haben muB. Wie bei 
den Handwerker-Bauern, so sichene auch beim Pfarrer die Landwinschaft das 
tagliche Brot. An die Stelle der Werkstatt treten in der Pfarre die Pfarr- und die 
Schreibstube. Nur das Beinhaus verweist auf den besonderen kirch lichen 
Status des PfarrgehOfts; die Badestube HiBt einen Hauch fongeschrittenerer 
Zivilisationsmtig lichkeiten ahnen. 

Da s Op fe rh a us 
Filr 29 Gulden erwirbt der Kirchenkasten im Jahr 1600 ein Opferhaus - also 

eine Wohnstatte fUr den als Opfermann bezeichneten kirchlichen Mitarbeiter 
(s. u.). Gemessen an den Ausgaben fUr die Renovierung der Kirche und die 
Erwei terung der Pfarre kann cs nur ein bescheidenes Gebaude gewesen sein. 
Immerhin : es hatte einen Keller ( 1612) und ein ObergeschoB (Treppe: 16 12) 
und wenigstens ei nen beheizbaren Raum (Kachelofen: 1603). Das Haus ist 
sogar mit Ziegeln gedeckt ( 1616) und verfilgt ilber einen Stall ( 16 18). Die 
jahrlichen Ausgaben fUr die Instandhaltung des Opferhauses bleiben in der 
Regel unter einem Gulden (Ausnahmen : 1607 und 161 1). 

Hand we rk er 

In den Kastenrechnungen sind oft Handwerker als Empftinger filr Vergtitun
gen genannt. Es sind vor allem solche Berufe, die mit der Bauunterhaltung 
befaBt sind : Maurer, Zi mmerleute, Schreiner, WeiBbinder, Schmiede, Dach
decker, Ste inebrecher, Brettschneider. Alle diese Berufe hat es in Hoof gege
ben - was nicht au sschlieBt, daB auch Handwerker aus der Umgebung beschaf
tigt werden, z. B. Maurer aus Naumburg ( 1582). Mehrfach arbe iten Handwer
ker aus dem Nachbardorf Breitenbach in Hoof, wahrscheinlich auf dem Hinter
grund der pfarramtlichen Zuordnung der Brei tenbacher zum Kirchspiel Hoof 
und ihrer daraus resultierenden Baulastverpflichtung fUr die Pfarre. 

Spezialisten kommen von auBerhalb - z. B. urn die Uhr zu fli cken oder 
Fenster zu reparieren (Fenstermacher von Niedenstei n: 1606). Topfer (i m 
Original Potter und Botter) aus Maninshagen und EIgershausen liefern Kalk 
und setzen Kacheltifen. Das Schmiedehandwerk hat sich bereits spezialisien : 
neben dem einfachen "Schm ied" werden der Grob-, Kle in- und Nagelschmied 
genanntJO• Auswanige Handwerker haben Anspruch auf Trink- und Zehrgeld 
bzw. Verpflegung. So erhal ten 16 12 die Zimmerleute. die den Saukoben ange
fenigt haben, zwei Pfund Butter und Kase. 

Die Kastenmeister umschreiben handwerkliche Verrichtungen oft summa
risch mit "machen". Dadurch bleibt die An ihrer Dienstleistung im dunkeln . 
Manche Ausdrticke ble iben in ihrer Bedeutung zweifelhaft" . Andere Begriffe 
kennen wir nicht mehr. weil sic durch neuere Techniken verdrangt warden 
sind, beispielsweise kleiben = Wande mit Kle i (Lehm) bewerfen ( 1589)" . Das 
Verb ."vellell erschei nt noch in der Bedeutung " Balken als Grundlage eines 
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Gebaudes legen" ( 1580). Wohnraume werden geweiBt ( 159 1), Turbalken mit 
Leinol ges trichen ( 1605). Fur die Turen fertigen Schmiede Gehange (A ngeln 
und Bander), Schl iisser und Klinken an. Einige Raume werden gepfi astert . 

Bauholz iSI in der Umgebung von Hoof anscheinend nicht immer in ausrei
chender Menge zur Verftigung gewesen. In der Regel weisen zwar die von 
Dalwigkschen Forster das beniitigte Holz an. Aber im Jahr 1595 geht der 
Pfarrer eigens nach Kassel, um dort Tannenbretter zu kaufen. Im gle ichen Jahr 
begleitet ihn der Kastenmeister nach Ippinghausen, um Eichendielen zu erwer
ben. Niemand wiirde diesen Vierstundenweg auf sich nehmen, wenn cs in der 
Nahe das erforderliche Holz gabe. 1605 kommt das Bauholz aus dem Rei men
hagen (zw ischen Balhorn und Sand), von Sand und aus Landau . Merkwurdi
gerweise verzeichnen die Kastenrechnungen in keinem Falle Transportkosten 
fUr die HOlzlieferungen. Die Holzart wurde sorgmlti g fUr den jeweiligen 
Verwendungszweck ausgesucht : die Pfarrstube wi rd mit " Pappelweidenholz" 
verkleidet ( 159 1), die "Pfarr-Mi ststatte" mit Buchenplanken ei ngefaBt. 

Gottesdienste 
• • 

Ubcr die normalen Sonn- und Feiertags-Gottesdienste erfahren wir nichts 
aus den Kastenrechnungen, wohl aber uber die Abendmahls-Gottesdienste, da 
dafUr Ausgaben verzeichnet sind. Alljahrlich sind sie in der Rubri k "zur 
Communion" aufgezeichnet" . RegelmaBig werden Wein und Host ien bzw. 
Brot gekauft. Die Ausgaben dafUr steigen kontinuierlich, ohne daB die Zahl der 
Abendmahl s-Gottesdienste vermehrt worden ware. 1576 verzeichnet die 
Kastenrechnung 13 Albus fUr Hostien und Wein ; 1598 sind es 24 Albus; 1617 
werden ei n Gulden und 24 Albus aufgewendet - Anzeichen fUr die Teuerung 
im Lande. Manchmal kommt der Wein fur das Abendmahl aus dem Vorrat der 
Herren von Dalwigk ( 1576), muB aber gleichwohl bezahlt werden ( 1602). Fur 
den Abendmahlswein zu sorgen, gehiirt zu den Aufgaben des Opfermannes 
( 1606). Zweimal wird die Anschaffung ei nes GefaBes notiert , in dem der Wein 
aufbewahrt werden kann (Weillschlal/lle, 1597; Weillschlllffe, 1603). 

Abendmahl s-Gottesdienste werden alljahrlich an den hohen Festtagen 
Weihnachten , Ostern und Pfingsten gefeiert. Hinzu kommen - aber nicht in 
jedem Jahr - Abendmahlsfeiern am Neujahrstag sowie an nicht festgelegten 
Sonntagen im Sommer undJoder im Herbst34 . In einzelnen Jahren werden 
zusatzliche Abendmahls-Gottesdienste in der Passions- undloder Adventszeit 
begangen. 

Fur die musikalische Gestaltung der Gottesdienste wird 1596 eill grofl 
5allgbl/c" ill die Kin'he angeschafft und 16 12 der .,Lobwasser", ei n Psalmen
liederbuch (vgl. den PersonenilTdex). Diese Bucher sind teuer: sie kosten 
jeweils knapp vier Gulden. Sie sind wohl fUr den Gebrauch des Liturgen oder 
des Vorsangers bestimmmt; die meisten Gerne indernitgiieder waren sicherlich 
des Lesens nicht kundig. Vom Vorhandensein e iner Orgel erfah ren wir nichts 
aus den Kastenrechnungen. 

Nur eine einzige weitere Ausgabe steht im Zusammenhang mit Gottesdien
sten, in diesem Fall den Beerdigungs-Gottesdiensten: 1610 werden zwei Blit/ 
me bezahlt, urn die Leich ZUI1l Grabe Zll tragell . 
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Kirchliche Mitarbeiter 
AIs bezahlte kirchl iche Mitarbeiter (Mitarbeiterinnen gab es vor 400 Jahren 

nicht) lernen wir aus den Kastenrechnungen kennen: die Pfarrer, d ie Kasten
me ister und die Opfermanner. Kastenmeister und Opfermanner iiben ihre 
ki rchliche Tatigkeit im Nebenberuf aus. Der Pfarrer ist wgleich Landwirt . Ihm 
steht d ie Bewirtschaftung des wr Pfarrste lle geho renden Pfarrei landes als Teil 
des Ste lleneinkommens w. Das stellt den G rundbedarf der Pfarrersfamilie an 
Lebensmilleln sicher. Aus dem Kirchenkasten erhalten d ie Pfarrer nur hin und 
wieder eine Vergiitung fUr das Aufschreiben der Kastenrechnung und Zehr
geld. wenn sie in kirchlichen Angelegenheiten iiber Land gehen. Die Kasten
rechnungen geben ke ine Auskunft iiber etwaige andere Einkiinfte der Hoofer 
Pfarrer (wie Gebiihren bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen). 

Auf dem Titelblall der Kastenrechnung 1576 ist e ine Li ste der Hoofer 
Pfarrer neben und zwischen den Zeilen eingefU gt. Fiir den hier behandelten 
Zeit raum werden dort genannt : 

Hermann Wacker bis 1576 
Liborius Sechtler ab 1576 
Leonhardus Siggen ab 1598 
Reinhardus Kaseberg ab 1608 
Christoph Widderold ab 16 1 I 

(Zu den einzelnen Personen vg!. den Personenindex) 

Die Kastenmeister werden zumeist w Beginn der Kastenrechnung jeden 
Jahres namentlich genannt. Es ergibt sich folgende Liste (vg!. auch hierw den 
Personenindex): 

1576 
1584/85 
1589 
1592/94/95 
1596- 16 17 
16 1811 9 

Hen Wilhelms 
Dhtiniges von Dingen 
Hans Kremer 
Thonnies von Tingen 
Adolf Schilling 
Jost Wege 

Mallhias Holtzapfe ll 
Jo hann Bernhart 

T ho nies von Dingen 
Adolf Schilling 

Jost Wege 
-1-

Die von der Kastenordnung vorgeschriebene Rotation (KO 1530, Abschnill 
6) findet nur selten statt. Ober 20 Jahre lang - von 1596 bis 16 17 - fUhren die 
gleichen Kastenmeister die Geschafte. In 16 18 und 16 19 wird nur noch ein 
Kastenmeister genannt. Die Kastenmeister erhalten eine geringe Vergiitung fUr 
die Austibung ihres Ehrenamtes. Von einigen wissen wir aus den Kasten
rechnungen, welchem Broterwerb sie nachgehen. Ado lf Schilling ist Schrei
nermeister. Jost Wege fUhrt mehrfach Instandhaltungsarbeiten in der Pfarre 
aus. Thonies von Dingen konnte Brellschneider gewesen sein (er liefert Die
len: 1584). Hen Wilhelms ist vermogend genug, urn dem Ki rchenkasten zehn 
Taler schenken zu konnen ( 158 1). 

In eher armlichen Verhaltnissen leben dagegen d ie Opfermanner. Nur einen 
von ihnen le rnen wir mit seinem (Vor-)Namen kennen: Meister Jacob ( 1599). 
Der Zusatz "Meister" zeigt, daB er im Hauptberuf e in Handwerk ausiibt. Die 
Berufsbezeichnung "Opfermann" hat vorreformato rische Wurzeln ; sie weist 
zuriick auf den MeBdiener, der seine Aufgaben beim MeBopfer (Abendmahl) 
hat. Nach der Reformation hat der Opfermann die Funktio n eines Kiisters". Er 
sorgt fUr den Abendmahlswein, repariert gelegentlich auch einmal die 
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Kirchturmsuhr, libemimmt Botengange. Aus dem Kirchenkasten erhalt er nur 
dann eine Verglitung, wenn er besondere Dienste leistet (z. B. nach Kassel 
geht). Die Kastenrechnungen schweigen dartiber, ob und welche Einnahmen 
ihm aus anderen Que llen zustanden36. DaB der Opfermann kein lippiges Ein
kommen hatte, belegen die Untersttitzungszahlungen an ihn37

. 

Aus alien diesen Einzelbeobachtungen ergibt sich: Die Vorschrift der 
Kastenordnung: ... aus demselben kasren sail man versorgen die prediger und 
vorstender del' cristlichen gemeill im wort gots (KO 1530, Abschnitt 12) wird 
in Hoof nur im Blick auf die Kastenmeister ausgefUhrt. Die Pfarrer und die 
Opfermanner hatte offenbar keinen Anspruch gegen den Kirchenkasten in 
Hoof, weil ihre Besoldung anderweitig gesichert war. 

Armenpnege 

Die Kastenordnung von 1530 nennt als eine der drei Aufgaben des Kirchen
kastens die Armenpflege: ... aus demselben kastell sail man versorgen ... alle 
arllle, krallke und gebrechliche feut, so all einem itzlichen orl sejf1 (KO 1530, 
Abschnitt 12). Dabei versteht si ch von selbst, daB kranke und gebrechliche 
Leute zugleich arm waren. Wer seinen Lebensunterhalt nicht dUTCh eigene 
Arbeit sichern konnte, war arm dran ; es gab keine Krankenkassen oder Renten
versicherungen. DaB die Kastenordnung in erster Linie an ortsansassige Arme 
denkt, bekraftigen die naheren Bestimmungen zur Armenpflege (a. a. 0 ., 
Abschnitt 17 und 18). 

Bei der Durchsicht der Ausgaben in der Rubrik "Flir die Armen" im Hoofer 
Kastenregister milt dreierlei auf. Zum einen sind die jahrlichen Ausgaben 
bemerkenswert niedrig. In 17 von 44 l ahren werden liberhaupt ke ine Unter
sttitzungsleistungen aus dem Kirchenkasten gezahlt ( 1576, 1579 bis 1585 , 
1593, 1606, 16 12 bi s 16 18). Nur in wenigen l ahren erre ichen oder libersteigen 
d ie Hilfen den Gesamtbetrag von einem Gulden ( 1586, 1599, 1602, 1605 , 
1608). Auch der hochste l ahresbetrag ( 1608: 3f1 . 4 alb.) liegt weit unter den 
Ausgaben des gleichen l ahres fUr die Verwaltung und die Instandhaltung der 
kirchlichen Gebaude (vg!. hierzu d ie Ubersicht liber die Ausgaben). Zweitens: 
Nur in wenigen Ausnahmefallen werden ortsansassige Arme unterstutzt38, in 
der Regel sind es ortsfremde Durchwanderer. DaB in Hoof keine Armen 
gewohnt haben sollten, ist kaum vorstellbar. SchlieBlich ist es merkwlirdig, 
daB der Kirchenkasten keine Kollekteneinnahmen verzeichnet. DaB in der 
Hoofer Kirche nie urn Almosen gebeten worden sein so llte, ist ausgeschlossen; 
gerade darauf legt ja die Kastenordnung graBes Gewicht. 

Dieser Sachverhalt legt den SchluB nahe, daB es neben dem Kirchenkasten 
eine weitere Kasse mit eigenen Einnahmen gegeben hat, aus der die Hilfsbe
dlirftigen des Dorfes untersttitzt wurden. Auf eine solche besondere Armen
hilfskasse gibt die Kastenrechnung 16 10 einen Hinweis. Dort wird eine Ausga
be von 16 Albus verbueht davor Ceseyle gekaujJi Silld, ails delll Arlllen Stock 
ellt/elm!, aber bishero noeh lIichl erstatlel worden. Aus den Prtifungsbemer
kungen des gleichen l ahres geht auBerdem hervor, daB aufgrund eines Legates 
alljahrlich fUr fUn f Taler Brat und Weeke an arme Leute ausgeteilt werden 
sollen" . Die Prtifer verlangen, daB dieser Betrag in den Kastenrechnungen 
aufgefUhrt werden so lie, ebenso wie die der Klisterei zuslehenden Zinsen der 
Ebersbaehsehen Schenkung. Beides geschiehtjedoch in den Folgejahren nieht, 
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oh ne daB es noch einmal moniert wurde. Moglicherweise bilden Armenstock 
und Kusterei eine eigenen Kasse, deren Abrechnungen uns nicht uberliefert 
sind. 

Die an Ortsfremde gezahlten Untersttitzungen liegen zwischen acht Hellem 
und drei Albus pro Person, nur in Einzelfallen dam ber"'. Fur die 44 Jahre von 
1576 bis 16 19 sind insgesamt 87 Untersttitzungsfalle aktenkundig. Sie sind 
uber die Jahre sehr ungleichmiiBig verte ilt . Der Schwerpunkl liegl in den zehn 
Jahren von 1594 bis 1603 mit insgesaml 63 Untersttilzungszahlungen, davon 
allein elf im Jahr 1602. 

Bei 35 Billslellern ist der Herkunftsort angegeben. Davon liegen - so weil 
sie idenlifi ziert werden konnten - 22 Orte in Hessen" . Aus dem ubrigen 
Deulschland kamen vier Billsteller (aus Hoxter, Nurnberg, dem Land Braun
schweig und aus Weslfalen), zwei aus OSlerreich, je e iner aus Livland und 
Ungarn . Unter den hilfeheischenden Durchwandernden sind sieben Frauen. 
Als Grund fUr die NOllage wird angegeben: Brand ( 17 Falle), Krankheil oder 
Unfall (1 2 Falle"), Vertreibung (drei Falle" ). Auch Kirchengemeinden erhal
len Unlersttitzungen: 

1587: Dom berg - zum Kirchbau" 
1597: Elfershausen - zum Kirchbau 
1598: Dillich - zum Kirchbau " 
1602: Harleshausen - fUr die neue Kirche 

U nter den umherziehenden Bettlem sind neun Pfarrer"6. A n weiteren Bern
fen werden genannt : Schulme isler (dreimal), Sludenten (zweimal), Magd, 
Muller, Schneider, Opfermann, Magisler. Auch eill edles Weib aLU LeijJlalldt 
(= Livland, 1594) iSI darunter. Mehrfach wird fUr eine Geme inschaft von 
Menschen eine Untersttilzung gewahrt". 

* * * 
Die von Dalwigksche Stiftung von 1595 

Zwischen den Kaslenrechnungen von 1594 und 1595 findel sich auf zwei 
einander gegenuberliegenden Seiten in sauberer Kanzleischrift die Urkunde 
uber eine Hospitalsti ftung (Abb. 6), unlerzeichnel am 2. Februar 1595 (Tag der 
Reinigung Mariens = LichtmeB) von Samuel von Dalwigk". Die Urkunde 
beziehl sich auf eine Sti ftung seines GroBvalers JOSI von Dalwigk in Hohe von 
250 Gulden. JOSIS Sohn Franz ("der Silberne") halle diese Sti ftung verbessert . 
Samuel aber muBle die Herausgabe des Sliftungskapitals von den beiden 
Wilwen ersl erzwingen. Er selber stockt es auf 1.000 Gulden auf - ein ansehn
liches Vermogen. Die Zinsen des Kapilals sollen dell Kirchell lIlId arme/l 
Lew ell in den drei Dorfern des Dalwigkschen Gerichls Schauenburg zugute
kommen: Hoof erhalt jiihrlich 30 Gulden, Breilenbach und El mshagen je zehn 
Gulden. Sobald die kirchlichen Gebiiude an jedem der drei Orte inslandgeselzl 
sind, so beslimmt die Stiftungsurkunde, kann die Halfle des Kapilals dazu 
verwendel werden, ein Hospilal fUr die Bedurftigen im Gerichl Schauenburg 
einzurichten und zu betreiben. In der Urkunde wird belont , daB die Stiftung im 
Einvernehmen mil den anderen Dalwigkschen Linien erfolg!. 
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Die Zi nseinnahmen aus dieser Stiftung machen ein Mehrfaches aller iibri
gen Einnahmen des Kirchenkastens Hoof aus. Erst dadurch ist der Kirchen
kasten in der Lage, griiBere BaumaBnahmen zur Instandhahung und Verbesse
rung der kirchlichen Gebaude zu finanzieren (vgl. den Abschnitt "Die kirchli
chen Gebaude"). Die Einnahmequelle iiber stetig 30 Gu lden sprudeh aber nur 
bis zum Jahr 1605. Danach werden an ihrer Stelle Einnahmen in wechselnder 
Hiihe aus dem "Metzischen Zehnten" verbucht, bis auch der nach dem Jahr 
1610 "in Abgang kommt". In der Zwischenzeit hat es einen Rechtsstreit urn die 
Stiftung gegeben, der die Kastenmeister viel Kraft und Geld gekostet hat 
(1605: Gange des Pfarrers und der Kastenmei ster nach Lichtenfels, Kassel und 
Gudensberg; Streitunkosten von knapp 15 Gu lden). 

Die Aklen dieser Auseinandersetzung konnten noch nichl eingeschen werden: die Darstcllung des 
Slre itfalls mul3 deshalb einem spateren Beitrag vorbehalten bleiben. 

Der eigemliche Zweck der Stiftung - die Errichtung eines Hospitals in 
Schauenburg - wurde nicht erreicht. 

Di e Stiftung s urkunde 

Zu Wissen das wey/cmdt Joist VOII Da/wigk Obrister see/iger zwey hundert 
vlld f unffzigk gulden Capitall in 26 alb. dell drey KilLhen und armell Leuthell 
im Gericht Schauwellburgk wOllendt, legirer, welches Iternacher se;II Sohll 
Fran!z seeliger verbessert, vnd elldtlich durch Samllell VOIl Da/wigk ",it vie/er 
miihe, eigel/ell vnkosten vnd arbei! V01l dero beidell Relicten F. Margrethen 
geborener von Boyneburgk vnd! F. Wa/purg geborener Spiegelin zwn Dessell
herg dell Kirchen vlld armen Leuthen zu gutem erzwungell vnd aaff 1000 ft. 
Capithal bracht. vlld die Zillse Nachfolgellder mQssell zum ew;gen gedecJwws 
aufigetheilet werden: Derell 30 fl. pensioll vo1l600 fl. Capitall aup bewegelldell 
Uhrsachen der Kirchell vnd llrmen Leutell zum Hoibe Jehrlichen Zit geeigll ett, 
Vlld hinfiihro mil diesel' seitz Linien Fundlltorn fiihrwissell vndt Raht jederzeit 
ZUln ewigell Gedechtnus richtiger auj3theilltmg bestellet vnd Ilaher ver
jertigullgk Nothwelldiger Kirchen vlld Pfa hr gebew ves. als dan mit gw em 
bedacht fenlller angeordllet werden 5011. DejJgleichell vnd eberller massell mit 
Reijfem Ra/1I zu ergelltzullgk der 1000 j1. versehaffiell legati, Zehell gulden 
i ehr/ieher IIl1tZUlIgk VOII 200 j1. Capital der Kirehell vlld Amlell zu Breidell
bach Samuell vonn Dalwigk angewissen, vnd incorporiret, vorbehaltlich vo
rig ... Billiehmessiger Ahllonlllung vlld Distributioll. Schliefilieh dell Annen 
vlld Kirehell zu Elmefihain Zehen gulden i ehr/ieh Renthe VOII 200 j1. Capital 
voriger Massell niilzlich zu geeignet, vlld alles mit Raht und Vorwissen dieser 
seitz Linien III gebrauchen.. Ea vera deficiente den Uberigen des stambs 
Dalwigk IInd nechslen Agnaten plenaria jllcultllS rite distribuendi 4Y, vnd 
dadureh gottes segen vnd frommer Leut Vorsehub VOII der Heljfte der 1000 fl. 
Capitals vlld herheuffier i ehrlieher Zinse, lIaher Veifertigllllg der Kirehell vlld 
jedes arts Not!nvelldiger Pfahr gebew, eill Hospitall vor die Amten in Gerieht 
Sehauvenburgk /iiglieh allgestellet IlIId gestijftet werdell kOllte. Solehe 500 j1. 
sampt den Zinsen, hieran zu wendell In alwege frey gelllssen vnd vorbehlllten 
sein soli. Sigllatwn Hoif! vnter Schauvenb ... ahm tage der Reynigullg Marie 
lIach Christi gepurt Eill Tausellt FUnffhundert Neuntzig vnd /iinffe. 

S. v. Dalwigk 

• 
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Das alte Hoofer Pfarrhaus (Die Aufnahrne enlsland urn 1930.). 

Personen-Index 
Der Versuch. ein Verzeichnis aller im Kastenregister 1576 bis 1619 genann

ten Personen anzufertigen. begegnet ei nigen Schwierigkeiten. Die uns gelaufi
ge Orthographie nach bestimmten allgemeingUltigen Regeln war noch nicht 
entwickel!. Im vorliegenden Original kann uns das gleiche Wort in unter
schiedlicher Schreibweise begegnen. Das ist bei Personennamen besonders 
auffallig. weil wir es gewohnt sind. daB daran kein TUttelchen veriindert 
werden darf - das gilt jedoch erst seit der EinfUhrung der Standes.mter (1874). 
Ein und derselbe Name kann in den Kastenrechnungen in mehrfach abgewan
delrer Schreibweise vorkommen50. Ein und dieselbe Person kann mit verschie
denen Namen belegt sein" . Oft wird nur der Vorname mitgeteilt. Vor allem bei 
Handwerkern ist nicht immer sic her zu entscheiden, ob dem Vornamen eine 
Berufsbezeichnung folgt oder ein Familienname ( 1582: lohann Potter). Man
che Familiennamen scheinen ihrer Entwicklung aus einer Herkunfts
bezeichnung noch ·sehr nahe zu stehen52. 

So kann die folgende Liste mit Uber 100 Personen aus dem Kastenregister 
nicht die Genauigkeit ei nes heutigen Standesamtsregisters beanspruchen. Sie 
wird dennoch vorgel egt. weil sie zeitlich Uber die vorhandenen KirchenbUcher 
hinausfUhrt . 
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~ Personen-Index zum Kastenregister Hoof 1576-1619 

Namen der im Kastenregister erwiih nten Nennung im Kaslenregisler 1567- 16 19 
Personen in al phabetischer Reihenfolge; 
soweil bekannt. sind Beruf und Her-
kunfrson angegeben. 

Arnold, der Fenslermacher 
Meisler Barthold von Istha 
Deeker, Anton 
Dele, Georgs Sohn . Schmalenburg 
Bernhart, Johann 
Cuntze, Jacob 
Meister Curt. der Maurer 

von Dalwlgk, Agnes, 
geb. van der Malsburg 

von OaJwlgk, Burkhard 
von Dalwigk. Emanuel 
von Dalwlgk. Franz 

von Dalwigk, Franz Elgar 

von Dalwigk, Gorge 

von Dalwigk. Irmgard 

von Dalwigk, Johann 
von Dalwigk. Jost 

159 1: fli ckt Fenster 
1588: fli ckl das Uhrwerk 
16 19: Opfe rmann 
1594 , 1595: Darlehensgeber 
1584, 1585: Kastenmeister 
1597: Meierdes Bu rkhard van Dalwigk 
1587. 1589. 1590. 1595. 1596 

16 10: erwahnt als Stifteri n ei nes Legats. 
Witwe von Phili pp v. D. 

1578 bis 1607: gibt Fruchtzins 
1591: gibt Geld fUr neuen Uhrzeiger 
1576: erwahnl im Titelblalt 
1594: erwahnt in Stiftu ngsurku nde 
1608: unterschreibt Kastenrechnung 
16 14: HiBt Kasrenrechnung 

unterschreiben 
1597: unterschreibt Kastenrechn ung 

1583: ff. genannt als Stifterin eines 
Legals 

16 10: priift Kastenrechnung 
1594: erwahnt in Stiftungsurkunde 

Nennung im Kirchenbuch 1598 - 1608 Hinweise aus anderen Quellen 
0= getauft # = konfi rmien 
00 = getraul ± = besrauel 

Kind Baltzar 0 Hoof 23. 3. 1602 

seine Frau ± Hoof 9. I . 1600 
00 23. 7. 1598 Hoof Witwe Margreta 
Herwig; Pate Hoof3 . 9. 1598; 
± Hoof 8. 3. 1600 

Pate 19.2. 1599 / 25 . 2. 1599 1 
9. 8. 1601 / 19.5. 1603 Hoof 
± Hoof 16. 6. 1605 

Gevatter 8. 4. 1646 
Kirchenbuch A1tenriue 

geb. von Sc hwenzell. 
Witwe van Johann v. D. 
dem Alteren (Buttlar Ill ) 

± Fritzlar 30. 9. 1556 
(Grabstein im Dom) 



Namen der im Kastenregisler erwahnten 
Personen in alphabeti scher Reihenfolge: 
soweit bekannt. s ind Beruf und Her
kunftson angegeben; 

von Dalwigk, Ludwig 

von Dalwigk, Margretha 
geb. von Boyneburg 

von Dalwlgk, Reinhard Ludwig 
van Dalwigk, Samuel 

Mainzischer Erbhauptman n 

von Dalwigk, Walpurg 
geb. Spiegelin zum Desenberg 

von Dingen, Thonies 

Ebersbach, Johnnn 
Eckhardius, Nlcolaus 

Engelhard, Franz, aus Gemnicke 
Meisler Frahm, der Grober 
George, von Niedenstein 
Giinther, Hans, 
Dachdecker aus Breitenbach 
Han, Antres, Dachdecker 
der dicke Hans, Maurer 
Pech Hans, ein anner Mann 
aus EIgershausen 
Meisler Hans, der Schmied 

Nennung im Kastenregister 1567- 16 19 

1579 bis 1582: gibt Fruchlzins 
1583: setzt Meisler Adolf als Kasten-

mcislcr cin 
1591 : gibt Ge ld fUr neuen Uhrzeiger 
1593: unterschre ibt Kaslenrechnung 
1594: erwahnl in Stiflungsurkunde, 

Witwe von Jost von Dalwigk 
16 14: in Priifungsbemerkung erwahnl 
1576: richtet Kastenregister ein, 

priift Kastenregi ster 
1594: Stiftungsurkunde 
1594: erwahn l in Stiflungsurkunde 

Witwe von Franz von Dalwigk 
1584, 1585, 1592, 1594, 1595: 

Kaslenmeister 
16 I 0: erwahnl 
16 14: priift Kastenrechnung 

1599: erhait UnlerstUlzung 
16 13: erhait zwei Mahl zcilcn 
1595: kleibt 
1589 

1608 
159 1: FJ ickwerk 
1594: erhalt Untersllilzung 

1584, 1585. 1588. 1594. 1597: 
fli ck! Uhrwerk u. a. 

Nennung im Kirchenbuch 1598 - 1608 Hin weise aus anderen Quellen 
0= getaufl # = konfirmiert 
00 = getraul ± = bestattel 

± Hoof 13. 5. 160 1 Sohn van Johann v. D. und 
Inngard geb. van Schwertzell 

Kind Gorge Ludow ig 0 Hoof9. 8. 1601 

Kind Anna Christina 0 Hoof6. 3. 1603 

Pate Hoof 8. 3. 160 1 ThOnies = Anlonius 
± Hoof I. 5. 1608 

Kind ± Hoof 4 .3. 1604 

Kind Stoffel0 Hoof 25. 5. 1600 

Superintendent in Cassel 
1612- 1622 (HUllerOlh S. 66 f.) 



Namcn der im Kastenregislcr e rwiihnten Nennu ng im Kastcnrcgister 1567- 16 19 
PersQncn in a lphabeli scher Rei hcnfolge: 
sowe it bekannl . sind Beruf und Her-
kunftsort angegeben. 

Meister Hans, der Uhrmachcr aus Cassel 
Kramer Heiotzc 

"elmuod 
Schneider Henne 

HenU, Michel 

Herbolt, Johann, aus Elmshagc n 

Hermann, der Schmied 

Hesse, Heonc 

Hesse, Paul (Bruder von Hcnnc) 

Hillebrand, Hans 

Hillebranl, Hentzes Kindcr 

Hochapfel, I'hilipp 

Holtzaprel, Anna 

Holtzapfel, Matthias 

1597, 1612 
1595; kle ibt 

1597 : Dachdecker 
1596: crhiilt Unlersti.i lzung 

1580: a rbeitet in der Pfarre 

158 1: zahh Zins 
1584: flick! das Uhrwerk 
1604: venniueh Bauholz 

, 

1592. 1595. 1596: Arbeil in Ki rche 
und Pfarre 

1584. 1602, 1612: Dachdcckcr 
1576- 1581 : crhaltcn Zinsen 
159 1. 1596: Arbe ilcn an der Uhr 
1584-1593: gib! Fruchtzins 
1592, 1593: zahlt Zi nsc n 
1576: Kastcnmeistcr 

NCllllung im Kirchenbuch 1598- 1608 Hinweise ;IUS andcren Quellen 
0= gelauft It = konfirmiert 
00 = getraut ± = bestattet 

Frau Agalha Patin Brcilcnbach 
2.8. 1598 

Pale Hoof 24.9. 1598 
Kind 0 Hoof20.5. 1599 
Kind Gertrud 0 Hoof 14.9. 1600 
Kind Anna 0 Hoof 14. 2. 1602 
ei n Kind ± Elmshage n 1. 3.1606 
Kind 0 Hoof 24. 9. 1598 
Frau Margrelha ± Hoof 6. 12. 1600 
00 Gela SchraufT (= Cassel Gela) 
Hoof 3. 2, 160 1 
Kind Elisabeth 
o Brei tenbach 29. 11. 1601 
Kind Anna 0 Brcilcnbach 4. 12. 1603 



Namen der im Kaslenregisler erwiihnten Ne nnung im Kastenregister 1567- 16 19 
Personen in alphabelischer Reihenfolge: 
soweit bckannt, sind Beruf und Her-
kunftsort angegeben. 

Holtzapfel, Paul 

Hollzapfel, Thies 

Jacob, Claus, Hoof 
Jacob, Paul 
Mcisler Jacob 
Johann, der Potter zu Merdenhagcn 
Meister Jost 
Kesebergk, Reinhardus, Pfarrer 
Komann, MeinoltT 

Krause, Hans, aus Breitcnbach 
Kremer, Hans 
Kurlemann, Claus 

Lampmann, Jost 

Leuderoht, Curt 

1594 bi s 1616: zahlt Fruchtzins 
und Zi ns 

1581: erwiihn! 
1583: gib! Fruchtzi ns 
1589-1607: erwiihnl als Gu tsbesilzer 
16 12- 1615: gi bl Fruchtzins 
1599: Opfermann 
1582: liefert Kalk 
1578: Maurer 
16 1 I : verHH3t Hoof 
1608: priift Kastenregister 

1589- 1590: kleibt und weiBt 
1589: Kastenmeister 
1604: bricht $Ieine 

1608: unlerschreibt Kaslenrcchnung 

1596: pflaslert in der Kirche 

Nennung im Kirchenbuch 1598- 1608 Hinweise aus anderen Quellen 
0 = getaufl # = konfirmiert 
00 = getraul + = beslaltel 

Kind Gorge 0 Hoof 3. 12. 1598 
Kind Adoluff 0 Hoof 13. 7.1600 
Paten Hoof 12. 10. 1600 
Kind Leonhard 0 Hoof20. 12. 1601 
Kind Johannes 0 Hoof29. I . 1604 

00 Anna Blum aus Hammelburg. 
Hoof 6. I. 160 1 
Kind Susanne 0 Hoof24. I. 1602 

± Hoof6.9.1607 
Ki nd Valtin + 7. 9. 1607 

vg l. HUtterOlh S. 171 
wahrsche inlich: Mainolf Ill. 
von Kumann (+ um 1624. 
vg!. Waldeckische Geschichts
bliitter. Bd. 60, S. 76 f.) 

Pfarrer in Grolknriue und 
A1tenritte 
(HUlleroth S. 197 f. ) 



Namen der im Kaslenregister erwtihnten Nennung im Kastcnrcgister 1567- 1619 
Personen in alphabetisc her Reihenfo\ge ; 
soweit bekannl. sind Beruf und Her-
kunftsort angcgeben. 

Lohwasser 

Lohn, Gerdrut 
Lohn, Henrich 
Lohn, Hentze, aus Elmshagen 

Lohn, Vellin 
Mombergk, TheweR 
Norrenherger, auch: NUmberger. Lucas 

Henzen Eythum in Elmshagen 

Paul, van Nordshausen 
Quitte, Hans 

Meister Reinhart, aus Breitenhach 
Reinhart 
Reilze, Gotz 

1612: erwahn! 

1591 bis 1593: zahll Zins 
1589: zahlt Zi ns 
1582 bis 1587: zahl! Zins 

1588 bis 1590: zahl! Zins 
1589: kleibt ; 1608: dec k! Dach 
1594 bis 1598: zahlt Zins 

1596: erhtilt U nterstUtzung 
1582: Dachdecker 

1589: arbeitct am Pfarrhaus 
1584. 1587. 1588: Schreinerarbeiten 
1596, [604: Maurcrarbeiten 

Nennung im Kirchenbuch 1598- 1608 Hinweise aus anderen Quellcn 
0= getaufl # = kontirmiert 
00 = getraul + = beslallet 

± Elmshagen 14.2. 1600 als 
.. alter Mann" 

00 Anna Contze van Dippcrshausen. 
Breilenbach 2. 8. 1601 
Kind Elisabclh 0 Breitenbach 
27. 11. 1603 

Kind Hennann 0 Bre itenbach 
18.11. 1599 
± Breilenbach 
30.3. 1600 

Kind Anna Maria 0 Breite nbach 
9. 5. 1602 

Ambrosius Lobwasser. 
Theologe und geist licher 
Dichter 1515 bis 1585: 
wirkte besonders durch 
seine Oberselzung franzo
sischcr Psal mlieder ( 1573) 
vgl. EKL I, 1534 

TheweJ3 = Tobias 

EYlhum = Eidam = Schw ie
gersohn 



-

Namen der im Kastenregister erwahnten Nennung im Kaslenregislcr 1567- 1619 
Personen in a1phabeti schcr Reihenfo1ge: 
sowei t bekannt. sind Beruf und Her-
kunftson angegeben. 

R(e)ude. Baltzar 
Rode, Bertold, aus Elmshagen 

RUdiger, TUo 
Ruting (auch: Rutting). Curt 

Schefferhans 

Scheffer, Hans 
idcntisch mit Schefferhans? 

Scheffer, Hans, Vogt 
idcntisch mit den Vorigen? 

Schilling, Ado1f 

Schmoll, Caspar, aus Breitenbach 

• 

1597, 1614: priift Kastenregister 
1576 bis 158 1: gibt Fruchtzins 
und Zins 
16 18: erhiih Untcrstutzung 
1580: fertig t ein Gatter an 

1604, 1607: liefcrt Bauholz 

I60S. 1611 bis 1615: zahlt Zins 

161 4: erwahnt 

1592 bis 1604: Ka'itenmcisler 
159 1. 1596. 1601. 1606. 1610. 16 12, 
Arbeil als Schrc inermeisler 
1608,16 11 : zah ltZins 

Schmoll, Thomas, Schuster. Brcitenbach 160 1 bis 1607: zahlt Zins 
Schmoll, der 1 ude 1607: "vor ein Fenstcrley" 

Nennung im Kirchenbuch 1598- 1608 Hin weise aus anderen Quellen 
0= getauft # = konfinnien 
00 = getraut ± = bestattet 

Pate Breitenbach 22. 9. 1602 

Kind l ost 0 Hoof 5. 10. 1600 
Tochter Bule # HoofOstern 1601 
Kleinkind ± Hoof 19. 9. 1606 
Pate Breitenbach 9. 4. 1599 
Kind Susanne 0 Breitenbach 

6.6. 1602 
Tochter # Breitcnbach Pfingsten 1604 

Pate Hoof 13. 7, 1600 
Pate Breilenbach 29. 4. 1604 

00 Catharina Hiring. Hoof 24. 9. 1598 
Kind Elisabeth 0 Hoof 2 1. I. 1599 
TOchtcrlein 0 Breitenbac h 1. 5. 1600 
Kind Gorge Lodowig 0 Brei tenbach 
25. 10. 1601.+ 8reitenbach 2S. 2. 1603 
Kind l ohanncs 0 Breitcnbach 

16. 10. 160J 



Namcn dcr im Kaslcnrcgister erwtihnten Nermung im Kastcnrcg islcr 1567- 16 19 
Personen in al phabelischcr Reihenfo lge: 
sowcit bekannt. sind Bcruf und Her-
kunftsort angcgcben. 

Schiinfeldius. D. 

Scchlleri us, Liborius, Pfarrer 

Siegen, Leonhard, Pfarrcr 

Spengel, Henrich 

Strackius, J ohannes 

Thiclcnius, J ohannes 
Valentin, der Wirt 

\Vacker, Hcrmann, Pfarrer 
Wagener, Hcrmann 
Wcge, Jost, Schm ied 

1608: crwtihnt 

Ti telblatt : Pfarrer in Hoof 
1576bis 1598 
1592 bis 1600: zah lt Zinsen 
Tite1blatt: Pfarrer in Hoof 
1598 bis 1608 

159 1: beschltigt Holzer 

1608. 16 10: prOft Kastenrcchnung 
1614: hat am 14 .1 15. 11. 1611 einen 
Pfarre r cingeftihrt 
16 14: schrcibt PrOfungsvcrmerk 
1603: erwahnl 

Ti telblatt : Pfarrcr in Hoof bis 1576 
161 8: erhiilt UntcrstOtzung 
1596 bis 16 19: Kaslenmeister 
1576. 1577: gibt Fruchtzins 
1591. 1595. 1602: arbeitet 
in der Pfarre 

Nennung im Kirchenbuch 1598- 1608 Hinweise aus andercn QueUen 
0= gctauft # = konfirmiert 
00 = gctmut ± = bestattet 

18. 10. 1598 crwahnt al s Pfarrcr 
zu Elgershauscn 

Ni mmt das von ihm bcgonnene 
Kirchenbuch bei seincm PfarrslC lIen
wechsel mit nach Elgcrshausen 

00 Anna Sceker. Elmshagen 
27. 7. 1598 
Kind l ost 0 Elmshagen 17. 6. 1599 
Kind ± Elmshagen 5. 7. 1603 
Kind lohanncs 0 Brei tcnbach 

30. 10. 1603 

? = Valtin Seeker. Wirt in Breitenbach 
(Pate Breitenbach 3. 8. 1600) 

Pate Hoof4. 3. 1599/15. 4. 1599 1 
5. 10.160017. 8.1601/29.1. 1604 / 
Kind Curt 0 Hoof 3. 9. 1598 
Kind lohannes 0 Hoof 3. 2. 1600. 

D. Gregorius Schonfeld: 
Hofprcdigcr und Super
intendent in Cassel 
(Hiltterolh , S. 316 f. ) 

UiJ3t 1592 eine Glocke fUr 
Elmshagcn gicBc n (vg!. Brcdcl 
Vonjahr. S. 133 bi s 135) 
EigentOmer eines Hauses mit 
mehreren Mietsparteien in 
Kassel (Lamprecht S. 31. 104. 
153.248.303.348) 

Superi ntendent in Casse l 1608 
bi s 16 12 (Hiittenrolh S. 356) 



Namen der im Kastenreg ister erwtihnten Nennung im Kastenregister 1567-1619 
Persunen in alphabeti scher Reihenfolge: 
soweil bekannt. sind Beruf und Her-
kunft sort angegeben. 

Wege, Jost, Schmied (Fortsetzung) 

Wegner, Stepfen 
Wellener, Johann 

Wildt, Hermann 
Wilhelms, Hen 

Wilhelms, Margarete 
Windorn, Johann 

Winlerberg, in Elmshagen 

Wiuerholt, Christoph, Pfarrer 

Zwitter, Paul, der Meier 

1592; kauft Rinnenstein 

1591 : arbei let in der Pfarre 
1595. 1596: flickt Fenster 

1595: arbeilel an der Uhr 
1576 bis 1578: erhtilt Zi nsen 
1581 : schenkt das Kapital 
1576: Kastenmeister 
158 1: erwahnt. Ehefrau des Hen W. 
1599 bi s 16 11 : zahlt Zi ns 

1612 bis 1616: zahlt Zin s und 
Fruchtzins 
Tilelblalt : erwtihnt 
16 11 : triU Slelle an 
1582: Schenkung 

Nennung im Kirchenbuch 1598- 1608 Hinweise aus anderen Quellen 
0= gelauft # = konfirmiert 
00 = gelraut + = bestattet 

± Hoof 13. 8. 1600 I Kind Leonhard 
o Hoof 3. 7. 160 1. ± 6. 7. 1601 
Kind Eli sabelh 0 Hoof 5.9.1 602 
Sohn Gorge + Hoof9. 4. 1606 

Kind ± 8reitenbach 5. 4. 1600 
Kind Thomas 0 Breitenbach 22. 8. 
1602; + Breitenbach Palmarum 1603 
Tochler Anna # EIgershausen 
Pal marum 1610 

Kind lohannes 0 Elmshagen 
14.3. 1599 
Tochter Anna 00 Hoof 26. 9. 1605 
Frau EIsbeth + Breitenbach 
7.3. 1608 
Kind Elisabeth 0 Elmshagen 
6.7 . 1600 

sei ne hinlerblicbencn T6chter Anna 
und Catharina # Hoof Ostern 1599: 
seine hinterbliebcne Tochter Barba 
Patin Hoof 11. 2. 1599.00 Hoof 
10. I. 1600 

It. Magdanz Nr. 8: Pfarrer 
in Hoof 16 11 bis 1635 
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Abbildungsnachweis: 

Abb. 3 u. 5: aus dem Archiv des Museu ms flir dorfliches Leben in Schauenburg-Hoof 
a lle Ubrigen: Alexander Rudeloff. freie r Fotograf. Schauenburg- Hoof 

* * * 
Anmerkungen: 

I Das Kirchenbuch 1598 bis 1647 wurde van Pfarrer Leonhard Siegen gefli hr1. Es enthiilt di e 
Amtshandlungen des Kirchspi els Hoof (mi t Breitenbach und Elmshagen) von 1598 bis 1608. Bei 
sei ne01 Wechsel in die Pfarrstel\e Elgershausen nahm Pfarrer Siegen das Kirchenbuch mit und 
verLeichnete seine dOrligen Amtshandlungen darin. Durch welchen Umstand das Kirchenbuch 
wieder nach Hoof ge langte. weiB bisher niemand . Jedenfalls gait es in di esem lahrhundert irnmer 
als Hoofer Kirchenbuch (so noch das Kirchenbuchverze ichnis von 1973). bis Herta Brede bei 
ihrer Ubertragung des Kirchenbuches ( 1988) feststellte. daB der groBere Teil der e i ngetragenen 
Amtshandlungen in EIgershausen voll zogen warden war. 

2 Wechsel gegenUber der vorhergehenden Handsc hrift s ind erkennbar 1584. 1594. 1598. 1606. 
1608. 16 12 und 16 16. Di e Mitwirkung der Pfarrer an der Kastenrechnung wird 1594 und 1595 
fUr Liborius Secht ler und 1598 bis 1600 fUr Leonhard Siegen vermerk1. 

3 So wird die von Dalwigksche Stiftung unterzeichnet {Ill! Tage del' Reynigung Mariae 1595. 
4 Die reformierte Fassung der Zehn Gebote schliel3t das Bi lderverbot e in . das i01 lutheri schen 

Katechismus nicht enthalten ist. In der Praxi s bedeutete das die Entfernung alle r Ge01iilde und 
Statuen aus den Kirchen. Die Altare blieben schrnucklos. 

5 Der Zei tpunkt des Wechse ls Hmt sich genau bestirn men. wei l die Kastenrechnungen 1598 bis 
1600 doppclt ei ngetragen sind. In der Erstschrift heil3t es fUr diese lahre noch O~·liell. in der (160 1 
ange fenigten) Zwei lschrift aber Bm t. - Das Pfarrerverzeic hnis auf dem Tilelblan tragI hinler 
dem Namen Leonhard Siegen und der Jahreszah l 1598 den Zusalz: in diesem lahr sind hier die 
Hoslien abgeschafft worden. 

6 Text der Kastcnordnung: Seh ling. 8. Band. S. 68 ff. 
7 Kastenordnung 1530. Abschni u 5 (a. a. 0 .. S. 68). 
8 Kaslenordnung 1530. Abschni n 24 (a. a. 0 .. S. 69). 
9 Tex t der Kastenordn ung: Seh ling. 8. Band. S. 80 ff. 

10 Text der Kastenordnung: Seh ling. 8. Band. S. 176 ff. 
11 Seh ling druckt den Text ei ner weiteren Kastenordnung ab: a. a. 0 .. S. 338 f. Van dieser Fiirstliche 

onlmmge ... del' kyrchel/I/ dieners \lfld Com ka.Henn ist aber das lahr der Herausgabc unsicher. 
Deshalb bleibt sie hier unberiicksichtig1. Inhaltlich werden die Bestim mungen Uber die Unter
sttilzung der Annen reslriktiver gefaBI. Die Kommunen sollen :IU S dem Kasten entl ehntes Geld 

• verzlDsen. 
12 al/numim: jahrli ch: von laleini sc h annus = das l ah r 
13 Ei ne Ubcrsicht tiber die zur Zeit des Dreil3igjiihrigen Krieges in Nordhessen gebrauchlichen 

Mtinzen. MaBc und Gewichle gibt Biilzing. a. a. 0., S. \07 ff. Aus den Kastenregistern van Hoof 
ergeben sich folgende Relatione n der gebrauchl ichen Mtinzen: 
I tl = 26 oder 27 alb. 
I a lb. = 12 Helier 
I Pfg. = 2 Helier 
I Taler = 1 n. 3 alb. 10 Helier 

14 Im Jahr 1606 erhiilt e iner der Hoofer Kasten01eister e in Tagege ld von sechs Albus. Der Pfarrer 
e rhalt ach, Albus. Zu m Vergleich: Im l ahr 1584 wird zwei Hil fs kraften des Zim mennannes ein 
Tagelohn van je 13 A Ibu s ausgezahlt (Kastenreg ister Elmshagen). 

15 Im Kirchenbuch tei lt Pfarrer Siegen unter ei ner Beerdigungseinlragung vom 19. September 1606 
mic daB er achl Wochen lang vom Dienst suspendien gewesen sei und daB ihn in dieser Zeit der 
Elgershauser Pfarrer vertreten habe. 

16 KO 1530. Abschnitt 12. 
17 Nachrichten und MutmaBungen dariiber hal Holtmeyer zusam menfassend dargeslellt (a. a. 0 ., S. 

88 ff.) Die von ihm flir die lahre 1578. 158 1 und 1592 angefUhrten Bauarbei len lassen sich aus 
dem Original der Kastenrechnungen nichl nachwei sen. 

18 Vielleicht hatte es bis dahin nur e inen Behelf gegeben. nachdem ei n Altar aus vor
reformatorischer Zeil beschiid igt oder abgebrochen wurde. 
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19 Bis zu diesem Jahr hat die Gemeinde einen Taufstein benutzt. Dcr wird 1596 nach Breitenbaeh 
verkauft (und diem don w:lhrseheinlieh bis heute als Kanze lfuB). Das BleL mit dcm der Taufstein 
ausgeschlagen war. wird gesondert verkauft ( 1599). 

20 SrI/hi ist ursprUnglieh der erhabene Sitz des Herrschers. Richters oder Gelehn en. So isl in 
Analogie 7.U Lehrsruhl = Katheder unter Prt'digrsruhl die Kanzcl zu verstehen. - Die anderen 
Sti.ihle dUrften hervorgehobene. vic lleiehl umsehran kle Si tzpliitze fli r die Angehorigcn der 
Patronatsfamilie gewesen sein. In spatercn J:lhrcn werdcn crwahnt Junker Cf!orgs FrclUf!nballk. 
( 1599) und Frau SIISWllleJ Ba"k (1602). Ocr Pfarrer bzw. seine Familie erhall 1598 einCII 5f1lh/ 
als besonderen Si lzplalz in der Kirehe. 

21 Wahrsehein lieh Johann von Dalwigk der JUngerc. vgl. Sippel. S. 2308 f. 
22 Moglicherweise hangen beide Veriinderungc n mit den Mauritianischen Verbcsse rungspunkten 

zusammen (s. o. ) 
23 Das hat sich bis in die GcgenwOln nieht geandert. Im Jahr 1978 sti.i rLte ein Tcjl der Kirehhofs+ 

mauer ein. Im Zusammenhang mil der Wiederhcrstel lung wurde di e Ursaehe flir die mangelhafte 
Sta ndfestigkeit ergrilndcl: Die Erhebu ng in der Dorfmille. auf dcr die Kirche steht. ist cin 
8 asahkegc l: der ihm aulliegende Erdboden gleilel - vor allem in nassen Jahren - bergab und Ubt 
dadureh auf die Mauer groBen Druck aus. 

24 Leinol ist al s Sehmiersloff ungeeignct. wei I es ei ntrocknct (diese Eigcnschaft macht es wiedcrum 
brauchbar fUr Anstriehc). Von den in Europa angebauten Ol pnanzen liefert allei n der Ol iven
baum ein nichl trockncndes 01. Noch zu Anfang unseres Jah rhunderts vcrstehl man unter 
.. Baumol" cin tcch niseh verwendbares 0 1. Es wu rde aus den Uberrestcn der SpeiseOlgcwinn ung 
heiB herausgepreBt. 

25 Da von dem Zeiger die Rcde ist. darf man annchmen. daB die Uhr nureinen Slu ndenzeiger gehabl 
hat. 

26 In Hoof kcnnt man das Wort Keffer heule noch als Bczeichnu ng fU r di e Sci lrollc Uber der 
Daehluke eines Bauernhauses. mit deren Hi lfe Stroh und Heu auf den Boden gelOgen werdcn 
konnen. Ocr Keffer am Uhrwerk ist also wohl e in Aufzug fU r die Gewiehle der Uhr. Durch eine 
hoch oben im Kirchtunn angebrachte Rolle konnlen die Scile so verliingen wcrden. daB die Uhr 
weniger oft aufgezogen wcrdcn mu6te. 

27 Das Wohnhaus wurde ersl 1970 abgebrochen. Sei l 1972 stehl an gleieher Stellc ein ncues 
Pfarrhaus flir den Inhaber der Pfarrstelle Hoof I. 

28 k.liebl'1l = spalten (Kl uge. S. 377). 
29 Solche 8 einhliuser si nd heulc vielen Mensehen dureh Urlaubsaufcnthalte in den Alpenl andern 

bekannt. Offenbar waren in Hoof seinerzeit die Voraussetzungen. die ein Beinhaus notwendig 
machlen. iihnl ich wic z. 8. in Tiro!. Die geringe Rache des Kirchhofs und die geringe Ticfe des 
Mutterbodens iiber dern Fels zwingen dazu. Grabstellen neu zu belegcn. bevor noch die K n()chcn 
vergangen sind. Theolog ische Grlinde und Pietlit rnaehten eine .. Entsorgung" menschl icher 
Gcbei ne unvorslellbar. 

30 Es werdcn Nagel flir spcziclle Zwecke genann!. z. B. Trcppcnniige l (1607). Wimmel/iigel ( 1607) 
sind wohl Gcril stn iigel (Kl uge. Seile 858: lI'ime = StangengerUst) . 

3 1 W;"de/agell (so 1587: IVelldeladell 1596: Welllieioch 16(4) ist wahrschein lic h cine Wind lade als 
Fenstcrsehulz. In ahn lichen Zus.unmcnhangcn laucht auch die BC1.eichnung Schaller auf (als 
St.·Iwlrem = Fcnslcrladen noch heutc in Kassel gebrauchlich). 

32 Das Wort hat si ch erhalten im Namen der bc i uns heimischen Spcchtmei sc. Der Klcibcr hat 
seinen Namen von se iner Tcehnik. das Ein nugloc h seincr Baumhohlc mil cincr Art Morlel zu 
verkleiden und zu verengen. 

33 commlmio (Iateiniseh) = Gemeinschaft (beim Abendmahl. am Tisch des Herrn). 
34 Die Sommertcrmine liegen zwisehen dem 2. Juli ("Heimsuehu ng M'lfiae") und dem 13. Septem

ber. die Herbsttcrmine zwisc hen dem 29. September ( .. Michae lis") und dem 26. November. 
35 1603: OpjerlulIIs = Kiisterhaus. 
36 Die Prlifungsbemerkung 16 10 crwiihnt eine Schcnkung zugu nsten der KUslerei. Der Opfermann 

erhiih demzufolge die Zi nsen von 42 Talern . die Johann Ebersbaeh gcstiftet hat. Entgegcn der 
Anordnung der Prilfer wird diese Einnahme jedoch auch in den Folgejahren niehl in die 
Kaslenreehnu ng aufgenommen. 

37 1586 erhiilt der Opfermann einen Gulden fUr cin P:lar Schuhe . 1599 einen Gulden und sechs 
Albus fUr eine Kappe. Jewei ls ein Gu lden wird ihm 1605 und 1608 fUr den K.mf von Korn 
zugesleuert. 1608 werden ihm 24 Albus ausgezahlt. dlHlor er die Uhr eilleJrheib Tellol'iert. :lIm 
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TlIl' il {II/ch wifJ Gill/dell bdoll/mell. Im Jahr 1610 muB er zwei seiner Kinder bcgrabcn: die zwei 
Kindersarge wcrdcn mit sechs Albus bezuschu Bt. 

38 MehrfOlch crhah dcr Hoofer Opfcrmann cine UnterstUtzung (1586. 1599, 1605, 1608, 1610).-
1596 erhalt Schneider Henne ill seiller Krallkheil zwe i Albus: er ist vennutlich in Hoof zu HOIuse, 

39 Das Leg:1t in Hohe von 25 Talem Slamml von Agnes von der M:IIsburg, der Wilwe Philipps von 
Dalwigk (bc ide fchlen bei Buular). 

40 1599: 5 :llb. 4 he ll. einem annen Pfarrer. 13 alb. Franz Engelhard von Gemnicke: 1602: 4 alb. 
eine r aus OSlerreich venricbenen Pfarrerswi lwe: 1603: 12 alb. fUr einc Witwc aus Osterrcich, die 
in Hoof stirbt: 16 10: 6 :lIb. ei nem Pfa rrer aus dem Amt Ziegenhui n. 

4 1 Borken, Brci lcnbach :10 dcr Ohm. Crumbach. Domberg. Elgershausen. Eng lis. Eschwege. 
Frankenbcrg (zwcimal ), Friedewald. Homberg. Immenhausc n, Korbach, Nicderu rff. Nords
hauscn. Ric(/e, .. unl er (/cn Ricdcseln". Schmalkaldcn (zwcimal). SpieBkappel. Vorschi.itz. 
Wancnbach, Wollhagen, Zicgenhain (zweimal). 

42 Hinfull ende Scuchc (drcimal). lahm. Aussalz. die Han(/ zerstoBen vom Stempcl dcr blmuhle. 
einbeinig, Kra nkheit. bcscsscn. Schlaganfall . von cinelll fallcnden Bawn gctroffen. todkrank 
(u no gestorbcn). 

43 1598: vertriebcne Leulc, vcrtriebcner Pfarrer: 1602: Pfarrcrswitwe. von dell Jcsuiten aus Ostcr
reich venricbcn. - 1598 wurde n die Evangeli sc hen aus der Steierm ark ausgewiesen. 

44 Erncuerun g des Kirchcnschiffs 1588: Jahreszahl im Tragbalkell unler dcr Decke (vgl. Dchiol 
Gal l. S. 3 1: Bczzenbergcr. S. 3 1). 

45 Dill ich ist Dalwigkschcr Besitz. Offenbar hat Samuel von Dalwigk auf die Hohe dcr Bei hilfe (ein 
Gulden) EinOu B gcnommen. - Der Treppentuml der Kirche in Dil lich tragi die Jahreszah l 1599 
und das Da lwigksche Wappen. vg l. DehiolGal1. S. 11 9. 

46 1591: aus EIl£lis, nun in Gudensberg: 1595: aus Ullgarn : 1597: alt 1598: venrieben: 1599 
(zweim:ll): 160 I (zweimal ): 16 10: aus dem Ami Ziegenhain. 

47 1589: ven riebcncn Leuten: 1602: brandgeschiidigten Leulen von Friedewald, aus Niederurff. 
von Borkcn. bei Eschwege her und denen von Riede: 1603: den Brandgeschiid iglen von 
Crumbach. Immcnhausen. Frankenberg und unter den Riedescln: 1607: brandgeschadigten 
LCLLten bei Frankenberg: 1608: denen von Wichdorf: 1619: fUr brandgeschiidigte Leu te. 

48 Eille Urkllndc gleichell Inhalts (mit Abweichungen im Wortlaut) finde l sich an zeil lich gleicher 
Stelle im Kaslcnrcg ister Elmshagen, vg!. Vonjahr 1984. 

49 Ubcrlragu ng: 
Den iibrigen Mi lgliedern der Familie von Dalwigk und dcren Verwandtcn im Mannesstamm 
(Af.:/llIlell ) stcht jedoch das herkommliche vollc Rech l auf Mit wirkung bei der Verteilung der 
Stiftungserl riignisse nicht zu. 

50 Ein krasses Bcispicl ist di e Schreibweise dcs Namens cines dcr Kastenrncister: Dh(jl1if.:e.~ \'01111 
DiIlf.:l!1I (so in dcr Ubcrschrift 1584): DllOllil's \'ohll O illf.:(,1I (irn glcichcn Jah .. bci den Ausgaben): 
71/(J/Ii(' .~ \'0/1 Oillgell ( 1589): Thomll.~ \ '0/1 D illgell ( 1592); TllOl1l1ie.~ \'011 7illgl!1I ( 1594/95 ). 

5 1 LuC{/.\· No,.rellbel"ger ( 1596 ff.) erschei nt zuvor ( 1594/95) OIls LI/(:lI.~ Lohell. wei l er in die F:unilie 
Lohcn ei ngehciratct hat. 

52 Lucas Norrcnbcrgcr (s.o.): Lucas aus Nurnberg: Thonnies von Dingcn (s.o. Anm. 50): Anthonius 
aus (einem ni cht idclltifizierten On) Dingen. 

* * * 
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Diese Arbe il wiire nicht begonnen worden. wenn ni chl Frau i-Icrla Brcde. Hoof. daw 
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/esbarc Schrift Ubertragcn. Ihre lImFassenden Kenntni sse ha ben vie le zwe iFel hafte Ste ll en 
im Tex t aufgekliirt . feh bin Frau Brede fUr ih re UnennUdlichkcit. ihre n SpUrsinn und ihre 
Gc naui gkci l Zll hdc hstcm Dank verpfl ichtcl. 

Freulldli ch unt crstlil zt haben mich viele Fachleute durch Auskonfte aus ihrem Spezia l
ge bict. darunter me in Ko llegc Or. Arnd Friedri ch. Haina . der mic h auf d ie Drllc kausgabe 
del' Hess ische n Kaslcnordnungc n hin wies. Oberlandeskirchenrat i. R. Or, We rn er Wo l-
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bingo Kassel. ilbertrug die lateinischen Floske ln der Ve rwahungssprache der Renaissance
ze it ins Deutsche. Wilhelm Hellwig. Stadtarchi v Korbach. kHirte d ie Identitat eines 
waldecki sche n Adligen. Mein Freund Dr. Horsl Kun ze. Kaarsl. hat mich liber di e Eigen
schaflen des Olive nols informiert . Professor Dr. Heinz Rolleke . Bergische Univcrs itat 
Wuppen al. half mir mil Hinweisen zur Bedeutung nicht me hr gcbrauchliche r Ausdriicke . 

Alexander Rudeloff, Hoof. fert igte di e Reproduktionen des Kaslenregisters und die 
Aufnahme vom Wappcnstein . Kurt Schunder. Hoor. steue rte aus dem Arc hi v des 
Gcschichtsvercins Schauenburg die Abbildung des frii he ren Pfa rrhauses be i. Das FOlOS 
dcr alte n Kirche wurde der Hoofer Ortschronik von Pfarrcr Heml ilnn Bode entnommen. 

Ihnen ali en und vielen Ungenannten schuldc ich ebenso Dank wie me iner Frau. d ie 
Korrektur gelescn hat. Vo. 
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