
Inwieweit sind wir imstande, den Besitz, Ertrag 
und Geldwert der im sechzehnten Jahrhundert 
in Hessen - Kassel sakularisierten Stifts- und 

Klosterguter auf Grund der vorhandenen 
Urkunden festzustellen ? 

Von 

o. W. Wolff, Sup. a. D. 

A1s ieh vor aeht Jabren den Stoff zu meiner Sehrift 
tiber die SlIkularisierung und Verwendung der Stifts- und 
Klostergilter in Hessen -Kassel unter Philipp dem Groll
mUtigen und Wilhelm IV., die im Jahr 1913 bei Fr. Andr. 
Pertbes in Gotha erschienen ist, zusammenzustellen suchte, 
kam ieh sehr bald zu der Erkenntnis, dall der Besitz, Er
trag und Geldwert der genannten Gilter nur zum Teil 
genau ermittelt, im ganzen daher nur anna.hernd bestimmt 
und abgesehatzt werden kOn ne. So sehr ieh es vermoehte, 
habe ich dann versucht, alles das, was einigermaBen sicher 
schien, aus den vorhandenen Akten und Rechnungen zu 
ziffermalligen Ergebnissen zu benutzen, bei anem andern 
aber wenigstens eine auf Wahrseheinliehkeit beruhende 
Absehatzung zu liefern . Vber die Gesiehtspunkte, naeh 
welch en ieh hierbei verfabren bin, habe ieh mieh S. 3-13 
meiner Schrift von vornberein ausgesprochen. Und im 
wesentliehen stehe ieh aueh heute noeh auf demselben 
Standpunkt. 

lm Hinbliek auf die Bespreehung, welehe meine 
Sehrift in der Z. H. G., Bd. 47, 356- 359 von Herrn Dr. 
'"V. Sohm gefunden hat, habe ieh es jedoeh fUr nOtig ge
halten, mir die Quenen noeh einmal naher anzusehen, 
welche far die Beantwortung der ganzen Fr.ge vorzugs
weise in Belraeht kommen. Besonders hat mich dabei 
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aueh die Frage interessiert, inwiefern die jetzt begonnenen 
VerOffentliehungen der historisehen Kommission fUr Hessen 
und Waldeek Uber die KlOstergtiter vielleieht geeignet sind, 
naeh und naeh eine festere Grundlage fOr die FeststeUung 
des Besitzes, Ertrags und Geldwertes der genannten GUter 
zu liefern, wie Herr Dr. Sohm es holft und ieh selbst es 
mit Freuden begrUllen wurde. 

'Vas fUr Quellen sind es nun, die uns bis jetzt zur 
Beantwortung der ganzen Frage zu Gebote gestanden 
haben? Van vornherein sollte man denken, da der Land
graf Philipp im I-Iinbliek auf die m[ehtig wogende Zeit
stimmung eine Reformation der Kirebe nebst Aufhebung 
der Kloster nieht nur wtinsehte und erwartete, sondern 
aueh vom Jahre 1525 an dureh die Inventarisation des 
Klosterbesitzes eifrig vorbereitete, daB eigentlieh ober alle 
einzelnen Stifter und Kloster des dam.ligen Hessenlandes 
lnventarien vorhanden sein miH3ten. Dies ist indessen 
keineswegs der Fall. Es seheint sogar, als wenn der 
Landgraf aus politisehen Erwagungen maneherlei Art, 
welch en er sieh nieht entziehen zu dUrfen glaubte, in jener 
ersten Zeit noeh Bedenken getragen habe, diese Inven
tarisation in alien Teilen seines Gebietes gleichmiiBig dureh
zuruhren, und daB darum die Nachweisullgen tiber die 
KlOster einzelner Landschaften des damaligen Hessens 
erst spiUer aufgenommen und teilweise wieder ganz ver~ 
loren gegangen sind. Die Beispiele dieser Art liegen 
offen da. 

In der Herrsehaft Sehmalkalden, wo die Grafen van 
Henneberg ihre Patron at- und Sehutzreehte liber das Stift 
St. Trinitatis, Uber das Augllstinerkloster in der Stadt 
Sehmalkalden, (lber die Abtei, bezw. das Chorherrnstift Zll 
lIerreubreitungen und ober das Marienstift zum heiligen 
Grab im katholisehen Interesse bis 1543 eifrig wabrten, 
konnte es Philipp obne Recbtsbrueh nieht wagen, die 
!(losterguter inventarisieren zu iassen, und unterlieS cs bis 
1552 sogar tiberhaupt, in dieser Saehe Sehritte su tun I). 

In der Ober- und Niedergrafsehaft Katzenellenbogen, 
welche seit 1479 zwar an das bessisehe FUrstenhaus ge
fallen, aber nieht verfassungsmallig mit Hessen verbunden 
und allf den Landtagen nieht vertreten war, ja deren Besill 
aueb noeh von den Grafen von Nassau zum grollen Teil 
bestritten und vom Kaiser bis jetzt noeh niebt bestiitigt 

' ) I' gl. IV olrr. Di,' Sfiku lorisierung. 256 2~. :IO!l:1I6, 3 ~ 1-~42, :\',H. 
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war, wagte er ebenfalls noeh keine Sakularisierung der 
Stifter und KIOster vorzunehmcn, sondern wartete hiermit 
bis ctwa 1530. Nur bcirn Stift St. Goar hielt er sieh 15:W 
flir berechtigt, liber dessen halben Besitz frei zu verHigen '). 
Aber Ober die KIOstcr Gronau unci Berbaeh sowie i.iber 
cias Bpgllinenhaus zu Braubaeh yerfOgte er erst spater 'J. 

Ebcnsowenig maBte sich Philipp an, die zwar nur 
wenige Stllndcn von Kassel enlfernte, abcr seit Kaiser 
Heinrieh n. dem Bistum Paderborn unterstellte alte Reiehs· 
ablei lJelmarshausen, deren Besitz und Einkommen zu 
einem grollen Teil in Hessen lag, sehon jetzl zur Sak,,
iarisierul1g heranzuziehen. sondern wartete hiermit bis 
zum Jahr 1540, wo der letzte Abt ihm das Klostergut 
verkaufte ' i. 

Offenbar sehrieb sieh Philipp ein unbestreilbarcs Reeht 
zur Aufhebung und anderweiligen Verwendung der klOster
lichen Stiftungen in jener ersten Zeit nur in dem althessi
schen Gebiet von Nieder- und Obcrhessen sowie van Ziegen
hain und Nidda zu, mit welchem er 1521 feierlieh vorn 
Kaiser belehnt war, und in we1chem er von seinen Vatern 
her als FOrst mit dcm Landtag regierte. Dureh den Reiehs
tagsbesehlull yom Herbst 1526 glaubte er sieh hier gegen 
jeden Vonvurf der Ungesetzlichkeit seiner reformatorischcn 
MaBregeln, welchen ihm der Kaiser ctwa maehen kOnntc, 
von vornherein gedeckt und soq{le nur daWr, daJ3 die 
wiehtige Angelegenheit mit Zustimmung des Landtags 
durehgcfuhrt wurde, der im Oktober 15~7 in Kassel Zll
sammcntrat. 

Soweit cs crreichbar gewesen war, hatle er in der 
Zeit yon 1525 bis 1527 in diesem Gebiet die Inventare 
ober den urkundlieh und tatsaehlieh naehgcwiesellcn Besitz 
der Stifter und KIOster dltrch besondere Kommissare auf
nehmen lassen. Nur in wenigen I(IOstern halte er dabei 
entschiedcnen \Viderstand erfahren, bcsonders, wie es 
scbeint, im Nonnenkloster Lippoldsberg a. d. \Veser und 
im Zisterzienserinnenkloster Georgenberg zu Frankenbcrg. 
Die Besitzllngen des Klosters Lippoldsberg lagen Zll einem 
groBen ~reil im benachbarten braunschweigischen Gebiet, 
besonders im Herzogtllm Braunsehweig-Kalenbcrg, dessen 
neherrscher in jener Zeit noeb eifrig kalholisch waren. 

') V~1. WoIIT, a. n. 0 .. 1>lIl. Zeil. 22 ·n . 
I) Vg!. Wolrr, a. a. 0 ., 20"2: Rommel Ill , A., 27i, u. 2Hi); lIassen
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Dorther stammte auch die zeitige .\ btissin IIippolyta von 
Adelepsen und viele Nonnen. Der Konvent fand daher 
bci seinem Widerstand gegen die Inventarisatioll des Be· 
sitzes Ermutigung und U nterstUtzung von Seiten der 
Tlraunschweiger Herzoge und des dortigen Adels. Und 
wenn Philipp im eignen Land seine Sakularisation unge
hemmt durehfiihrcn wolIte, so mui3te er mindestens einst
weilen und bis auf gUnstigere U mSIHnde das Kloster 
Lippoldsberg unbeheIligt lassen. Aus diesem Grunde 
duldete er hier notgedrungen die Fortdauer des Chor
dienstes und die Seibstverwaltung des Klosters durch den 
Konven!. Naeh IUngeren Verhandlungen mit Braunsehweig 
erreiehte er jedoeh am 11. l\I1irz 153H, daB dieser Zustand 
nur bis Zllm Absterben der gegenwartigen Nonncn fort
dauern. dann aber der Besitz des Klosters nach den 
Landesgrenzen an Hessen und Braunschweig-Kalenberg 
fallen sollte '). 

Einen ahnliehen \Viderstand setzten ihm die Zisterzien
serinnen vom Georgenberg bei Frankenberg entgegen. 
Auch sie stammten nur zum Teil allS Hessen; viele mocbten 
aus dem benaehbarten KOlnisehen und Paderbornsehen 
Gebiet herstammen und an ihren dortigcn Verwandten 
cincn Riickhalt finden. Jedenfalls wolIte Philipp keine 
Gewalt anwenden und duldete, daB sie ihren Chordienst 
ungehindert fortsetzten. Erst lo6\! legten die letzten der
selben die Klosterkleidung ab und OberlieBcn die Verwal
lung des Klosterguts an Ludwig IV. von Oberhessen ' ). 

In anderer Weise machten die Franziskaner in Mar
burg unter Leitung ihres Guardians Nikolalls Ferber eine 
Jnventarisation ilues Besitzes unmOglich. Da sic cnt
schlossen waren, IIrssen 7.U verlasscn und in katholischen 
rmgebungen eine ncue Heimat zu suchen, scbafften sie 
ihre Besitzurkunden irgendwie fort und Iiefien nur die 
beim Gottcsdienst ihnen unentbebrliehen heiligen Gerate 
in die Hande der ](ommissare fallen, die dann inventari
siert wurden. Die Abschrift dieses Verzeichnisses ist noch 
vorhanden '). 

Denn im J ahr 1527 Hell der Landgraf A bschriflen 
von fast alien in Obcrhessen, Niedcrhesscn, Ziegenhain 
und Nidda aufgestellten K.losterinvcntaren anfertigcn lInd 
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diese in einern Folioband ZlIsarnrnenfilgen, der irn Staats
archiv zu Marburg unter dern Titel "VerzeichnuB dcr Kloster
guter und anderes, was darunter fundenu bis diesen Tag 
vorhanden ist. Auf einer der erstcn, zu Anfang unbe
schrieben gelassenen Seiten sind noch spat irn Jahr 1527 
einige Quittungen des fiirstlichen Kornrnissars J ohann von 
Sachsen iiber ihm abgelieferte Altargerate eingetragen. 
Dagegen die Abschriften der Inventare selbst sind all er 
Vermutung nach schon irn Anfang des Jahres angefertigt 
und irn Herbst dern Kasseler Landtag vorgelegt worden. 
urn als Grundlage fiir seine Beschlilsse zu dienen. 

Merkwiirdigerweise hat der Landgraf auch das In
ventar des lIersfelder Abteiklosters Frauensee. welches 
ihrn doch nur rnit der Halfte seines Besitzes verpfandet 
war. aber doch noch nicht zu Hessen gehOrte. in das Ver
zeichnis aufgenommen (5. 314-315). Dagegen hat er das 
Inventar des Chorherrnstifts zu Hofgeismar. welches seit 
1462 in hessischem Pfandbesitz sicb hefand. mit keinem 
\Vort herilhrt. Der Grund fiir diese Nichterwahnung hat 
wohl darin gelegen. daJ3 Philipp schon damals fest ent
schlossen war. dieses Stiftsgut vollstandig fUr die gottes
dienstlichen und wohltatigen Einrichtungen der Stadt Hof
geismar zu verwenden. iiber welche er seit 1462 nur das 
Pfandrecht besaJ3. um dadurch die Bewohner desto fester 
an Hessen und an den evangelischen Glauben zu ketten. 
und daJ3 er darum keine weitere Beratung hieriiber fiir 
nOtig oder zweckmaBig hielt. Das jedenfalls in PhiJipps 
Handen gewesene Stiftsinventar. welches auch den Besitz 
der drei inkorporierten Stadtpfarreien in si ch schloJ3. ist 
dann freilich verloren gegangen, nachdem der ganze Besitz 
zur Dotation des Stadtkircbenkastens. der nunmehr zwei 
Pfarreien nebst der Kaplanei. der chule und besonders 
des Hospitals zu Hofgeismar verwendet war '). 

DaJ3 der Besitz des Karmeliterklosters in Kassel. 
welcher neuerdings zum erstenmal aus den Urkunden des 
Staatsarchivs zu i\Iarburg festgestellt ist ' ). irn Verzeichnis 
von 1527 nicht aufgefiihrt ist, hatte seinen Grund ohne 
Zweifel darin. daJ3 die Karrneliter schon 1526 nach dem 
AufhOren des Terminierens ihr Kloster ganz an den Land
grafen iiberlassen hatten. und daJ3 dieser es alsbald wr 
Hof- und Landesverwaltung. seine Kirche aber zur Ent-

'l Vg!. lVolff, a . a. 0 ., 242- 216. 
2 Jah. Schullze, Die Kasseler Kloslcrufk. NI'. 5!H - 7i:'"), 
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schlldigung der Altstadter Gemeinde fur die ahgebrochene 
Cyriakuskirche verwendet hatte 1). 

Ebenso ist der geringe Besitz der Frankenbcrger 
Augustinerinnen nicht erwahnt, da er schon 1527 zur Ab
findung der Nonncn ganz verwendet wurde '). 

'Vas nun die im .. VerzeichnuLl" von 1527 zusammen
gestellten Inventare betrifft, so sind die Kommissare 
Philipps bei deren Aufstellung nicht gleichmaJ3ig ver
fahren. Bei den meisten derselben haben sie sich begnugt, 
aus den Stiftungs-, Sehenkungs-, Kauf- und Tausehurkun
den allcr Art nur die Art und den Urnfang des Bcsit'zes 
ncbst den darin bcmerkten Ertrllgen anzugeben, wo aber 
solche Ertrage nieht angegeben waren, diese auch nieht 
aus den vorhandenen Frueht- und Geldrechnungen noch 
besonders beizufOgen. Infolge dessen ist es bei alien den 
Inventaren, welche in dieser Art aufgestellt sind. van vorn~ 
herein unmoglich, die Jahreseinnahme an Frucht und Geld 
oder sonstigen Nutzungen vollstandig zu ermitteln. Bei
spielsweise gehOren dahin die Inventare van Ahnaberg und 
St. Martin ill Kassel, teilweise von Spiellkappel und Hom
berg und andere. Dagegen bei andern Inventaren sind 
die Recbnungen sorg-Hiltig mitvergliehen und dadureh nicht 
i?,10J3 der Besitz an Hufen, Gutern, Hofen, Muhlen, Hausern, 
Aekern, Wiesen, Nutz- und \Veingarten, Kapitalien, Fisch
w:tssern, inkorporierten KiTcben, Altaren und Pfarreien, 
Geriehtsbarkeiten und dergl., sondern aueh das Einkommen 
an Naturalien und Geld bis ins einzelne hinein vollstandig 
zu ersehen. Am meisten tritt dies bei den Abteien lIaina 
und Hasungen, zum Teil aueb beim Stift Rotenburg hervor. 

Dagegen gibt es wieder andere Inventare, wo die 
Stiftungs-, Scbcnkungs-, Kaut- und Tausehurkunden sowie 
die einzelnen Besitzstilcke gar nicbt angegeben sind und 
nur die im Jahr 1527 noeh vorhandenen NutzllDgsrechte 
aufgezahlt werden. Der Umfang und 'Vert des Besitzes 
ist da nicbt zu ersehn, wobl aber der Ertrag der Nutzungs
rechte. So z. B. bei den beiden Eschweger KIOstern St. 
A ugustin up-d St. Cyriakus. Beim Kloster St. Augustin 
wird "nur die ungefa.hrliche Einnahme laut eines Registers" 

,rnitgeteilt und bei der Abtei St. Cyriakus naeh der \'or-
bemerkung, daJ3 die Gilter verkauft seien, der Ertrag an 
Geld und Katuralien aus Berneburg, Aue, Sehwebda, 
Esch\\'ege - hier besonders auch aus den inkorporierten 

') Walfr, , . n. 0 .. JO:I, 2:19. 
'J Ebend, 114. 
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Kirchen - ebenso aus Sontra aufgezliblt. Schlielllich 
wird noch erwahnt, daL3 die Nonnen vom fruhern Besitz 
noch fl Hufen Land und 20 ~Iorgen "'iesen selbst bewirt
sehaften. 

AIs ich im Jahr 1906 meine Nachforschungen nach 
dem Urn fang und Ertrag aller in IIessen-Kassel sakulari
sierlen Stifts- und KlostergUter auf dem Staatsarchiv zu 
~Iarburg begann, hatte ich naliirlich von der 13eschaffenheit 
und teilweise zweifclhaften Brauchbarkeit der im Verzeichnis 
von 1527 enthaltenen Inventare noch keeine Kenntnis und 
hegte in dieser Beziehung die besten Hoffnungen. Da ich 
jedocb bei der Anfertigung eines genauen Auszugs aus 
den Urkunden des Klosters Ahnaberg mit Bedauern be
merkte, dall bei vielen llufen, GOtern, llofen, Ackern, 
\\liesen und besonders Zehnlen gar kein Erlrag in Geld 
oder Frucht angegeben ,,'ar, und da ich bei einem Blick 
in mehrere and ere Inventare denselben 1(angel wahrnahm, 
gab ieh cs ohoe weiteres auf, hier langer zu suchen, und 
richtete meine Aufmerksamkeit auf die etwa noch vor
handenen Rechnungen und sonstigen i'-:achrichten, welchc 
si ch im Staatsarchiv, in der Kasseler Landesbibliothek, im 
Landbuch \Vilhelms IV., in den Archiven von Kaufungen, 
Haina und Merxhausen und som,tigen Urkunden, daneben 
auch in Rommels Geschichte Yon lIessen und andern ge
druckten Quell en auffinden liellen. Gliicklicherweise waren 
fUr die meisten In'titute genug solche urkundliche Xach
richten und Rcchnungen \'orbanden, welche als Unterlage 
fUr die Abschatzung des Besitzes \Vie Ertrags dienen 
konnten. Verhaltnisma3ig nur in wenigcll Ftlllen war man 
auf blolle Vermutungen ange\\'iesen. Bei der Besprechung 
jedes einzelnen Institub in meiner Schrift habe ich daher 
die Beschaffenileit meiner Quellcn angegeben lInd stets 
zwischen eigentlichen Kach" eisungen und bloBen Wahr
scheinlichkeiten unterschiedell. 

Was die von lIerrn Dr. W. Sohm aufgeworfenc Frage 
angeht, ob es angangig sei, zur Feststellung des Umfangs 
des Ertrags der damals sakularisierten KlostergOter neben 
den Rechnnngen des sechzehnten Jahrhunderts auch soJehe ' 
des siebzehnten Zu benutzen, \Vie icb getan, so ist diese 
Frage in alien den Fallen zu bejahen, wo cs urkundlich 
feststeht, in welche Hande die einzelnen Teile des be, 
treffenden l(losterbesitzes im sechzehntcn Jahrhundert gc, 
kommen waren und nun hier unteT besonderer Verwaltung 
standen. 
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Bei der Abtei Helmarshausen, bei den KlOstern 
Lippoldsberg, \Vahlhausen und St. Cyriakus in Eschwege, 
besonders aber bei der Abtei Haina hatte eine Verteilung 
des Besitles an verschiedene Herrn staugefunden. Bei 
Helmarshausen war vieles an Paderborn gcfallen, bei 
Lippoldsbcrg und Wablhausen an Braunschweig, bei St. 
Cyriakus an Mainz; fur Hessen kamen die in fremde 
flande gefallenen Klosterguter nieht als sakularisiert in 
Betracbt, sondern nur diejenigen BesitzslOcke, die ihm zu
gefallen waren und nun in den Rechnul1gen figurierten. 
Ilier blieben sie aber Jahrhunderte lang unter der gleichen 
Verwaltung und brachten im siebzehnten Jahrbundert den
selben Ertrag wie im sechzehnten; nur cler Gelclwert cler 
FrOchte anderte sich naeh den Preisen der Zeit, konnte 
aber von mir ganz bequem auf die Preise des sechzehnten 
] ahrhunderts umgerechnet werden ') . 

. \hnlich. nur et was verwickelter stellte sich die Sache 
bei Haina. Nur kleine Teile des groBen Besitzes kamen 
hier in fremde Hande, niirnlich die GOter und Renten bei 
I.aubach, welche der Abt Dithrnar an die Grafen von Solms 
verkaufte, und das meiste vom Hainaer lIof in Frankfurt, 
was dcr Abt Angelikus bis an seinen Tod genossen hatte. 
Hier behielt das Hospital Haina nur die Geb[ude in der 
Stadt, dagegen die auswartigen Hofe, Garten, Acker und 
If uten gingen ihm verloren, die im Verleichnis von 1527 
angefUhrt sind; denn in den Rechnungen der spatern Zeit 
kommen sic nicbt mebr vor. Viel grol.lere Teile des Be
sitzes wurden dagegen von Philipp schon 1540 zur Uni
versiUtt gewidmet, namlich die Hofe zu Alsfeld, Fritzlar 
und Singlis, anderes aber blieb bei der IIof- und Landes
verwaltung, wie die HOfe zu Treisa, Ransbach, Geln
hausen, Roth und Bergen. Ober dies alles aber geben die 
Recbnungen der Universitat und die des Hospitals nebst 
den sonstigen amtlichen Nachrichten des sechzehnten und 
siebzehnten Jahrhunderts Auf.,chlul.l '). 

;I[an kann daher sagen, dal.l ohne diese Rechnungen 
eine Feslstellung des Ertrags und damit auch des Geld
werls der sakularisierten KlostergGter in Hessen·I(assel 
nicht erreicbt werden kOnnte, da die amtlichen lnventare 
teils, wie oben schon berGhrt, fiber eine betrachtliche Zahl 

I) \"g1. die hetrerrenden Absebnilte in meiner Srhrift Uber die 
Stlkllinrisierung usw. im einzelnen. 

I) V~1. Wolfr, u. a. 0 .. an den belreITendcn Stellen. bes. 205 -2M, 
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von I-{lOstern gar nichts mitteilen, teils aber da, wo sie 
1tIittcilungen machen, im gaozen nur den Besitz vollstandig 
angeben, bei der Angabe des Ertrags aber viele und grolle 
Lucken bestehen lassen, 

Der wissenschaftliche 'Vert dieser Inventarien ist 
jedoch in anderer Beziehung urn so gro13er. Gaoz unge
wollt geben sie dern Beschauer ein Bild von der wirt
schaftlichen Stellung und Entwickelung der Kloster im 
l\1ittelalter, von den verschiedenen Formen uod Umge
staltungen der Geldsorten, von dem im funfzehnten und 
secmehnten J ahrhundert erfolgenden Dbergang zur Geld
wirtschaft, bei welcher die Stifter und Kloster den Fursten, 
dem Adel, deu Stadten und den Privatleuten billiges Geld 
liefern und dergL mehr. Mit Verguugen habe ich daher 
im laufenden Jahr fast alle diese Inventarien etwas genauer 
noch einmal durchmustert und dabei zugleich allerlei In
teressantes aus dem kircblichen Gebiet in Erfahrung ge
bracht, was hier nicht in Betracht kommt. 

Offenbar erganzt und vervollstandigt in kultureller, 
kirchlicher und wirtschaftlicher Richtung werden nun aber 
die Inventarien VOD 1527 durch die neuerdings begonnenen 
Veroffentlichungen der Historischen Kommission fUr Hessen 
und Waldeck uber das Urkundenmaterial der hessischen 
Kloster ' ), Ob jedoch die Hoffnung von Dr. W, Sohm, daJ3 
durch diese Veroffentlichungen neben dem Besitz auch der 
Ertrag der sakularisierten Kloster und Stifrer nunmehr 
besser als bisher ermittelt werden konne, auf Erfiillung 
zu rechnen bat, kann erst die Zukunft lehren. Denn die 
Erreichung dieses Zwecks hat bis jetzt gar nicht in der 
Absicht der Herausgeber gelegen und darum hochstens 
zufallig bei der Herausgabe ibrer hochverdienten Ver
offentlichungen eine Forderung erfahren, Am Beispiel des 
Klosters Ahnaberg und des Stifts SI. Martin in Kassel 
tritt dies deutlich hervor. 

Auf S, 1-230 des \'1erks von Schultze wird uns in 
593 Urkunden die auJ3ere und innere Geschichte des 
Klosters Ahnaberg von der Grundung bis zur Aufhebung 
im J ahr 1527 vorgefiihrt, Wir sehen, wie das urspriingliche 
Doppelkloster sich in ein Nonnenkloster umwandelt. \Vie 
ihm die Kasseler Stadtkirche zu St, Cyriakus von Anfang 
an einverleibt und dadurch sein Verhaltnis zur kirchlichen 

I) Joh. Schllllze, KJosler, StifleI' und Hospitaier der Stadt Kassel, 
und Klosler WeiBenstein. Marburg .1913. 
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Entwickelung Kassels, zu den Karmelitern, zum Hospital 
St. Elisabetb, zu der Neustadter Pfarrkirche, zum Stift St. 
Martin und zu den Brudern des \¥eii3en Hofs bestimmt 
wird; wie es eine Tochterstiftung in Eppenberg grandet 
und in Streit mit ihr gerat j \Vie es zu gro6em Besitz durch 
Dotation, Geschenke, Testamente, I{~ufe, Altarstiftungen, 
Seelgerate und Geldersparung gelangt; wie es seine Gelder 
an die Landgrafen, an den Adel, an aJlerlei Stadte und an 
Private ausleiht; wie seine letzten 30 Nonnen bei der Auf· 
hebung in 1527 und 1528 schliei3lich abgefunden werden. 
Wenn wir jedoch nun das jiihrliche Einkommen des Klosters 
an Geld und Frucht aus seinem ganzen Besitz und Rechts· 
anspruch genau feststelIen wolltel1, so wiirden wir dies 
ebensowenig \Vie bei den Inventarien von 1527 vermOgen. 
So ist der Ertrag des Zehnten in Speele (Urk. Nr. 30), 
in Rothwesten (Nr. 178), in Weimar (Nr. 203. 232, 23!, 
273) und in Lutwersen (Nr. 265) nirgends angegeben, ob· 
wohl er nicht gering gewesen sein kann. Ebensowenig 
ist der Ertrag bei einer Menge von ganzen und halben 
Jlufen, von Hofen, Giitern, Garten, Ackern, 'Viesen und 
dergl. kundgemacht (Nr. 4, 6, ~6, 47, 173, 181, 182, 183, 
193, 194, 201, 207, 220, 229, 244, 252, 261, 272, 293, ~09, 
317, 330, 352, ~55, 374,408, 421, 456, 481, 490, 492). Aus 
diesem Grund wilrde das Gesamteinkommen also nicht zu 
ermitteln sein. U nd urn es zu finden, wiirde nichts iibrig 
bleiben, als die etwa noch vorhandenen Geld· und Frucht· 
rechnungen des Klosters aus dem sechzehnten oder sieb· 
zehnten J ahrhundert auf Inhalt und Ergebnis anzusehn. 
Solche scheinen aber nieht mehr vorhanden zu sein. Und 
die sparliehen Reste, welche sieh noch vorfinden, sowie 
das Landbueb Wilhelms IV. von 1581 nOtigen uns zu der 
Annahme, welche ich in meiner Schrift iiber die Sakulari· 
sierung usw., S. 268 ausgesprochen habe, dai3 die Kapitalien 
des Klosters beim Ausbau der Kasseler Festungswerke 
unter Wilhelm IV. verbraucht und die sonstigen Einkunfte 
langere Zeit verpfandet worden sind. Den regelmai3igen 
Ertrag des Klosterguts lernen wir daher erst aus den An· 
gaben der bessiscben Regierung aus den Jahren1629-1630 
kennen, die ibn auf 3100 fin. bestimmen (vergl. Note 5 
auf S. 268 meiner Schrift). Nattlrlicb sind da seit der 
Reformation die Zinsen des Fiirstenbauses von jiihrlich 50 Rn. 
aus der Zeit Wilhelms I. fUr die Aussteuer seiner ins Kloster 
getretenen altesten Tochter Auna (Urk. Nr. 498) langst 
weggefaJlen, und die Abgaben der inkorporierten Kosseler 
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und sonstigen Pfarrkirchen an das Kloster (Urk. Nr. 408 
ulld 494) haben ebenfalls aufgehort. Der Ertrag kommt 
nun ausschlielllich aus den Grundrenten, Lehngeldern und 
Meierzinsen der HOfe, Guter, ;icker, Wiesen, Hauser, Muhlen, 
Garten und aus den jahrlichen Zehntfruchten an den oben 
genannten Orten. 

Nicht viel anders stellt sich die Sache aber auch beim 
Stift St. Martin in Kassel. Auf S. 2 9-440 teilt Schultze 
in den Urkunden Nr. 746 bis 1199 ein uberaus reiches 
Material mit, welches die Geschichte des Stifts von seiner 
Grundung an (1364-1366) bis zu seiner U mwandlung in 
eine evangelische Anstalt (1525-1528) nach den ver
schiedensten Seiten hin zur Anschauung bringt und darum 
in dieser Beziehung den hochsten Wert besitzt. AlIein 
auch bier wiirde man vergeblich nach einer genauen Fcst· 
stellung des jiihrlichen Einkommens suchen, wenn nicht 
ill Nr. 1190 noch etwas besonderes dazu den Weg bahnte, 
das uns Auskunft uber die Einkunfte der Stiftsherren in 
den Jahren 1525 und 1524 liefert und so einen SchluB 
aufs Ganze gestattet. Ohne diese Mittcilungen der Urkunde 
1190 wurden uns in den Angaben der samtlichen andern 
Urkunden ebenso wie beim I<:ioster Ahnaberg zuvielc 
Einnahmeposten fehlen, urn die Gesamteinnahme abschatzen 
zu kOnnen. Denn es werden in allen iibrigen Urkunden 
fOlgende wichtige Posten ganz im Dunkel gelassen. 

Van den Patronaten und inkorporierten I{irchcn, 
welche dem Stift teils von Anfang an gehorten, \Vie die 
zu Witzenhausen, Heiligenrode und Schwarzenberg (Nr. 772), 
teils erst spater angegliedert wurden, wie die zu Dornberg, 
Heckershausen, Obervellmar, Frommershausen, Simmers
hausen (verg!. daruber Hochhuth, Statistik, bei den betr. 
Orten) werden Abgaben an das Stift nur von Witzenhausen 
(Nr. 826, 831, 834, 843) mit 7 Mark zu 3 r/{ hessischen 
Pfennigen und von Heiligenrode (Nr. 1040) mit 30 Schilling 
erwallnt. Die andern auller Schwarzenberg sind nichteinmal 
genannt, geschweige denn in Rechnung gebracht. 

VOIl den sieben Zehnten zu Weimar (784,800), Heiligen
rode (791), Hangenbauna (802), Nordshausen (615), Wehl
heiden (1609), Bettenhausen (1118) und Kirchditmold (1157) 
ist kein Ertrag angegeben. Und ebensowenig von vielen 
andern GUtern, Hofen, Garten, Weingarten und Hausern 
(Nr. 7~~, 794, 820~ 832, _839, 84..!', 886, 89?, 9~, 907~ ~13, 
926, 9 ((), 991, 1010, 10 14, 111 I). An elOe zlffermall.ge 
Feststellung der Geld- und Fruchteinnahmen ans den mit· 

• 
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geteilten Crkunden ohne die 1'Ir. 1190 wOrde daher niebt 
zu den ken sein. 

Aueh die boehinteressanten lI1itteilungen, welche aus 
den mittelalterlichen Rechnungen des Seelgeratsamts (Nr. 
11!17), aus den Registern der Opfer bei Taufen und Be
erdigungen (Nr. llD~) , und aus dem Verkauf von Ab
lassen fUr das Fabrikamt (Nr. 1199) gemacht werden, lassen 
zwar sehr dcutlich erkennen, wie groll Jabrhundertelang 
zu leiten die Einnahmen des Stifts aus diesen Quellen 
gewesen scin mUssen, kommen aber fOr das Einkommen 
der leit dcr Sakularisation, wo sie ganzlich aufhOrten, niebt 
mehr in Betracht. Indem das Wallfabrten, der Ablalilkauf, 
die gestifteten Seelenmessen und die Stiftung neuer sowie 
die Opfer bei Leichen jetzt ganz wegfielen, sanken die 
Einnahmen des Stifts auf seine Geld- und Fruchtrenten. 
Lehngelder und Meierzinsen nebst dem lehntertrag herab. 
Ein Opler blieb nur im Offentlieben Gottesdienst und bei 
den Taufen und Trauungen der Freiheiter Gemeinde in 
weiterer Obung, floB aber teilweise nicht in die Stifts
kasse, sondern in die Armenkasse der Stadt Kassel, und 
konnte darum die Gesamteinnabme des Stilts nur wenig 
erhohen. Die letztere war aber ohne die Mitteilungen 
der Urkunde 1190, wie schon gesagt, tiberhaupt nicht zu 
bestimmen. 

Indem icb nun versucbe, das jabrliebe Einkommen 
des Stifts im Anscblull an den Inhalt von Nr. lino und 
nach den amtlichen Fruehtpreisen von 1540 ziffermalilig zu 
berechnen, soweit dies mOglich ist, muf3 ich einigc Worte 
tiber den Geldwert des hessisehen Pfundes, in welchem der 
Hauptteil des Gehaltes der Chorherrn und der Vikare an
gegeben ist. hier voraus schicken. Naeh den Urkunden 
Nr. 815 vom 1. Febr. 1382 und Nr. 826 vom 12. Sept. 1383 
wurde 1 lIlark Silber, bzw. Geld, welche naeh Nr. 575 
vom 13. Juli 1525 = 8 Gulden zu 26 albus gerechnet 
wurde, mit je 3 Pfund bessischer Pfennige gleiehwertig 
bezeichnet, 2 hessisehe Pfeooige dieser Art aber waren 
3 hessisehen lIellern gleieh, von welch en 12 auf 1 Albus 
gingen. Da nun hiernaeh 1 1I1ark Silber = ~ X 26 X 12 
bzw. 2-<76 hessisehen Hellern war, so macbte sie ' " X 2-176 
bzw. 1484 sebwere bessische Pfennige, 1 Pfund aber 495 
scbwere Pfennige und 747 leicbte Helier, und diese wieder 
2 fln. 10 alb. a hlr. hessischer Landmiinze. Bei der Be
rechnung des in Pfunden angegebenen Gehalts setze ich 
also 1 prund = 2 fin. 10 olb. 3 hlr. 
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I. Gehalle der 7 residierenden Chorherrn (Kanoniker) nacu dem Frncht
wert von 1540 (Note 1). 
1. aus der Karnmer des Stifts erhiell jeder einzelne Kanoniker 

a) Geld 6 fin. 4 alb. = 6 IIn. 4 alb.; alle 7 also 7 X (6 nn. 
i alb.) = 43 nil. 2 alb. - hlr. 

b) Korn 29 V. Zll 171/ 3 alb. = 19 rIn. 8 alh. 8 hkj aUe 7 also 
7 X (19 nn. 8 alb. 8 blr.) = 135 nn. 8 .lb. 8 hlr. 

e) Hafer 22 V. ZU 8'/8 alb. = 7 £In. 8 alb. 8 hit. j alle 7 also 
7 X (7 nn. 8 ill. 8 Wr.) = 51 nn. 8 all). 8 hlr. 

2. aus der gemeinen Prasenz fUr den Cbordiensl erhliit jeder 
a) 20 Pi' Geld zu 2 no. 10 alb. 3 hlr. = 47 no. 2~ alb. - hlr.; 

alle 7 also 7 X (47 nn. 23 alb. - hlr.) = >135 nn. 5 alb. 
- hlr. 

b) Korn 8',. V. zu 17',. alb. = 5 no. 21 alb. - hlr.; alle 7 also 
7 X (5 nn. 21 alb. - hlr.) = 40 nn. 17 alb. - hlr. 

c) Hafer 510/ 1(1 V. ZU 8'/3 alb. = 1 fln. 20 alb. 11 hlr.; alle 7 also 
7 X (1 nn. 20 alb. 11 hlr.) = 12 nn. 1(; alb. 1'" hlr. 

Summa des einzelnen = 87 fin. 14- alb. a hlr. 
Summa alIer 7 = 618 fin. 5 ath. 1)1/'1 hlr. 

11. Gehalte der 5 nicht residierenden Cborherrn (Kanoniker) (Note 2). 
1. 6 V: Korn zu 17'.' alb. = 4 IIn. - alb. - hlr.; alle 5 also 

5 X 4 nn. = 20 nn. - alb. - blr. 
2. 6 V. Hafer zu 8'/, al1). = 2 fin. - alb. - hlr. j alle 5 also 

5 X 2 fin. = 10 nn. - alb. - hlr. 
---------------------

Summa des Einzelnen = 6 fin. - alb. - hlr. 
Summa aUer 5 = 30 nn. - alb. - hlr. 

UI. Gehalte der 6 residierenden Vikare aus der Prasenz, halb (Note 1) 
so viel als die der residierenden Chorherrn, also der einzelne 
1. 10 Pi' Geld zu 2 fin. 10 alb. 3 hlr. = 23 nn. 2i .Ib. 6 blr.; alle 

6 also = 143 fin. 17 alb. - hlr. 
2. 4'/8 V. Korn zu 171/3 alb. = 2 fI. 23 alb. 10 hlr. j alle 6 also 

= 17 nn. 13 alb. - hlr. 
3. 2"/1' V. Bafer zu 8'/3 alb. = - fin. 21 alb. 11 hlr. j aIle 6 also 

5 fin. 1 alb. 6 hlr. 

Jeder Einzelne = 27 fIn. 18 alb. 3 hIr. i aIle 6 also = 166 fin. 
5 alb. 6 hiI'. 

IV. Besondere Pfriinde des Oekans, im Jabr 1527 noticrt, teilweise ab er 
nichl wirklich gelieferl (Nole 1) 
1. an Fruchl2+10+o+2 :\laller parlim, also 19 V. partim, d. h. 

a) Korn 91/t V. zu 171/8 alb. = 6 fin. 5 alb. 4 hIr. 
b) Hafer 9'/, V. Zl1 8',. alb. = 3 fin. 7 alb. to hlr. 

2. an Geld in kJeinen Posten = 2 fin. 14 ath. 10 hlr . 
• 

Summa J 1 nn. 22 alb. - hlr. = 11 fin. 22 alb. - hlr. 
V. Besondere Altarpfriinden der Vikare (Note 3 bis 10) 

1. Hermann Grieffte - ohne seine Vikarien in der Alt- und Neu
sladt - von seine m Altar in St. Marlin 6 V. p., also 
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n) 3 V. Korn zu 17',. alb .. 
b) 3 V. Harer zu 8". alb .. 

. . = 2 (In. - aIb. - hJr. 
. . . = 1 fln. - alb. - hlr. 

2. Gg. Eekhardi vom CYl'inkusallar 
6',. IIn. 1 01'1 . . . . . . • • 

;{. Reinhard BL'echt \'om Dreikonigsallar 
a) an Geld . . . . . . . . 
b) an Fruchl 1 Mlt. p. . . . . . . 
c) 2 Hfthne u.nd 2 Sleigen Eier . . 

Sa. 3 IIn. - .lb. - hlr. 

= 6 flu. In nIb. 6 hlr 

S. p. s. 

• 

= 7 fin. 23 alb. - lill. 
= I fln. - .lll. - Illr. 
= - fin. .. 'nlh. - hlr. 

S •. H Iln. 1 alb. - Wr. 

... Joh. Krarl - statl der Pfriinde 1 F1aus = 5 fin. Rente. 

r). JolL Soh mid vom Katba1'inenaltar. . = 4- fln. - alb. - hIr. 

6. Heinrieh Fubrmann (?) vom Georgsaltar 
a) an Geld . . . . . . . . . . = 1 fin. n .lb. - hlr. 
b) an Fnlcht .. Mlt. p. . . . . . . = 2 lln. - alb. - hlr. 

Sa. 3 fin. 9 .lb. - blr. 

Summa von V, 1 bis 6 = ~1 fID. ~ .lb. 6 hlr. 

Zusammenl:ilellung der Gehalte von 1 bis V. 
I. Gehalte der 7 1'esidie1'enden Cborhe1'rn ... 618 fln. 5 alb. 5' /1 hl1'. 

IT. Gehalte der 5 nieht residierenden ChorhelTn 00 (In. - alb. - Illr. 
111. Gehalle del' 6 residierenden Vikare ..... 166 fln. 6 aIh. 6 hlr. 
IV. Besondere P[riinde des Dekans . . . . . . .. lI. fln. 22 alb. - hlr. 
V. BesoDder. Altarpfrunden del' 6 Vikare ... 31 Un. 3 alb. 6 hlr. 

Summa . 857 fin. 10 alb. 5'/. hlr. 

Das Stift hatte aber nicht blaJ3 diese Gehaltsbetrage 
aus seinen Einnahmen zu liefern, sandem allch die Martins
kirche nebst den VlTobnungen der Stiftsherrn ' in Bau zu 
balten. Zu diesem Zweck waren van jeher besandere Ein· 
nahmen im Fabrikamt verwaltet worden, welche etwa die 
HObe einer ChorherrnpfrUnde haben macbten. Hiernach 
diirfte man wabl eine Jabreseinnabme van 950 fin. an
nehmen. Und da' seit der Reformation das Opfer vom 
Gottesdienst, von den Taufen uud Trauungen mit weuigstens 
50 fin. hinzukam, dQrfte eioe Gesamteinnahme von 1000 fin. 
fnr das Jabr 1540 der Vlrirklichkeit etwa entsprecben. 

Die Preise fUr Korn uod Hafer, welche dabei zu 
Gruude gelegt sind, 171, . alb. fur 1 V. Korn nnd 8'1. alb. 
fOr 1 V. Hafer, ergebeo ouo in 

• 
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I, 1, b ....... 135 fin. 8 alb. R hlr. 
1, c . . . . . .. 51 fin. 8 alb. 8 hlr. 
2, b . . . . . .. ,(0 fin. 17 alb. - hlr. 

11, 1- 2. . . . . . . 30 an. - alb. - hlr. 
ILl , 2, a . . . . . . . 17 nn. 13 alb. - hlr. 

a . . . . . . . . . 
IV,l,a .. .... . 

1. b . . . . . . . 
V,l,au.b ... . 

3,bu.c ... . 

5 IIn. 1 alb. 6 hlr. 
6 fin. 15 alb. ~ hlr. 
3 fin. 7 alb. 10 blr. 
3 fin. - alb. - hlr. 
1 Iln. 4 alb. - hlr. 

6. b . . . . . .. 2 fin. - alb. - hlr. 
--~~- ----------------

Summa .. 296 fin. - alb. 2 hlr. od er rund 300 IIn. 
Fruchteinnahmc. 

In der Zeit von 1540 bis 1589 stiegen aber die amt· 
lichen Fruchtpreise, wie in meiner Scbrift ober die Sakulari· 
sierung usw., S. 9-11 gezeigt ist, fOr Korn auf 2 fin., 
fOr Hafer auf 1 An., d. h. auf den dreifachen Betrag von 1540. 
Damit stieK der Wert der Fruchtbesoldung, der im Jahr 1540 
nur rund 300 fin. betrug, auf BOO fin . in 1589. Dagegen 
die Geldbesoldung behielt ihren Betrag von 550 bis 600 fin., 
sodaf3 der Anschlag der Stiftseinnahmen, welchen ich in 
meiner Schrift, S. 236 angenommen habe, mit etwa 1500 fin. 
jedenfalls der vVirklichkeit sehr nahe kommt und unbe· 
denklich in der Ubersichtstabelle S. 370, Nr. 14 stehen 
bleiben kann. 

Aus dem hiermit vorliegenden Beispiel des Stifts 
St. ]\fartin erhellt aber aufs klarste, daLl auch die Ver· 
Offentlichungen der Historischen Kommission flir Hessen 
und Waldeck Ober die Urkunden der in Hessen·Kassel 
sakularisierten KIOster, so wichtig und unersetzlich fur die 
Erforschung der Geschichte dieser Institute sie sind und 
bleiben werden, doch bei der Frage n.ch dem Geld- und 
Naturalertrag der Kloster nur nehenbei und fast zufallig 
eine Auskunft geben, und daf3 wir daher 1-ur Feststellung 
dieses Ertrags und seines Geldwertes im sechzehnten J ahr· 
hundert au! die vorher berOhrten anderweitigen unge· 
druckten und gcdruckten Geschichtsquellen des sechzchnten 
nnd siebzehnten Jahrhnnderts angewiescn bleiben werden. 

--_.-
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