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Scheffel.
Weizen. Roggen. Gerste. Hafer.

- 12422 6802 12249

2) Das Domkapitel. 682 10355 7901 20050

682 22777 14703 352S9

3) Die Kloster und niedere Geist¬

lichkeit bezogen ebensoviel als

No. 1 und 2 . 682 22777 14703 35299

4) Desgleichen zum geringsten

die adlichen Gutsbesitzer. . . 682 22777 14703 352S9

Summa 2046 68331 44109 I05897

5) Hierzu sind noch die Kolonat-

Einnahmen aus der Herrschaft

Büren zu rechnen mit .... - 5233 4020 6553

Gcsammtbetrag 2046 73614 48129 111450

Hierunter sind die Zehnten und besondere Pacht-Einnahmen

nicht begriffen. —

51.

IX. Corvey.

Es war im Jahr 816, als das Benediktiner-Kloster (lm--

choj» in Frankreich ein gleichbenamtes Kloster durch Adelhard

im Sollinger Walde zu Hetha bauen ließ. Da der Ort aber

zu unangenehm war, wurde 822 das Kloster in die Nähe von

Heiter (klnxm) verlegt '^). Kaiser Ludwig der Fromme

gab dem Kloster 823 den KönigshofHuxer zum Weihgcschenk' ?

Zugleich gab er dem Kloster für die jetzigen und zukünftigen

Erwerbungen, und auch für seine Hominos, Freigeborne oder

Leute, die Immunität '"). Durch eine Urkunde von 840

i 3r) Olironicon Lorbefen»« (bei H/sr-om scriplor. Hoi'. Oorin,
'4 . I. )>, 7Z5.) I>e traiiülatlons Ltl Viti vt iiistitnlione: uovuo
Oorbojau (ibül. p, 76Ü).

111) Urkunde bei alnnal. kacl. n <1 ann. 828. (p. 7^7 78).
114) Urkunde hei 76. 77.: „Innnnnilnlis — gunm

„ llervrniinnz nlgno jnbeions, nt nrUlug fuilox ^ichlicuo, vul
„guilibot ox jnclioiinin putvstnlo, in Ueolonias, nnt loon, vyl
„ogros, son rvliguas possossionos invinorali inonasterli,
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bestätigte der Kaiser diese Immunität auf die Beschwerde des

Abts Worin, tjuock kroinines Weios,/uünr /tr/o§, kgui sr^ie,-

fvri7»rn efi>8tlon> inonsskol'ii consistuni-, in Ii 08 tem Ire eom-

^ellaiit et <iiüki i»Aei '0 fudieisiio inoro velint ^ ^ ^). Axj

der Bestätigung Karls des Dicken 882 kommt auch der Ausdruck

»tom inx;enuos ^UUIN iatos« vor "L). Zx, der Urkunde

Kaiser Kvnrads I. von S13 werden die Leute des Klosters eoloni

et Uli genannt, und den Bischöfen verboten, von den ckoinim-

eslilius rnansis des Klosters Zehnten zu nehmen*^). Gleich^

Inhalts ist die Bestätigung Kaiser Heinrichs I- von S22

und Kaisers Otto I. von 936

Bei wenigen Landern kann die geschichtliche Entwickelung

der Verfassung so, wie in Cürvey, wo so viele Urkunden vor¬

handen sind, verfolgt werden. Wir verweisen im Allgemeinen

auf Wigands eben so gründliche als schön geschriebene unter¬

richtende Geschichte der gefürsteten Rcichsabtei Corvey und der

„ gu->8 i>i',iv8enii tempore in c^uiliu8lil)et paZ>8 vt territv-
„ i i>8 Iiobvt, vel deinee^>8 ibidem eonlstav kuerint, adc-niz!,;

„judiciario modo audienda8, vel knedn exigenda, out mim-
„8101108 vel noioi 08 sociendos, out 1ideju88oiv8 tollendoz,

,,»ur r-«» ^»«»r et teittiu

„ out uilos i'odl>ilii!ione8, aut illieilo8 occssio-

„ ii 08 reguievndo8 ui Io un^uom tem^oi e ingi edi oudeat,

„vel oo, cjuoe 8u^iio memoioto 8unt, xenituo exigei e prac-
„8umot; 8ed liceot memoi oto Hiboti 8ui8tjuv 8ucce88oriliuz

„iv8 ^raedieli monosteiii 8ul> inimunitoiio ii08l7gv deltn-

„ 8loiie ^uieto ordino viverv eti'v8idere; et guidhuid exiinle

. „fu8 tioei exigvre xotvrot, totuni et -ul integrum »08 pro
„oelerno rotribuliono all poup>ei'v8 -ilen<lo8 et iuminoiik

„eitlem mona8teiio concinnando ooncedimu8. "

t.ZL) Bei /-«/Xs Lrodit. 6orIiejon8. x. 733. 734 .'

i3(>) /utXo p. 735 .
187 ) /udXo pi. 736 .: „üt ut a nulio vpi 8cop>o äs dominicsliliuj

„171811818 ofu 8tlvm mou-> 8teri! doeimae exigontur, nogoo ->

„oomite vel ov tpuoliliet judicioiio piote 8 tote eoloni evrum

„vt liti nd ju 8titiom läcivndom oiujuo bonno conotrinzsn-

„tue, 8vcl eorrm odvocoti 8 ejusde-u loei ju 8titiom t-icerc

„eogoutitr." , »
l 38 ) /'tt/Xc p. 787.

>3>)) lliid. P. 788- 789.
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Städte Corvey und Höxter (tstcr Band 1819), wobei nur zu

bedauern, daß der zweite Band noch nicht erschienen.— Merk¬

würdig ist insbesondere das von Falke herausgegcbcne Verzeichniß

der Traditionen von 822 bis 1017. Häufig sind auch die

Hörigen, gewöhnlich karnilis, auch wohl ssrvi, litones, mnnciyia

genannt, als Pertinenz, oder auch allein tradirt, feit den

L70ger Jahren sind diese Traditionen von Hörigen vorzüglich

häufig — Auch von den Kaisern erwarb das Kloster

1ä0) Gleich die erste Tradition unter dem ersten Abt Adalar-
s/ö/t/s ^>. 3. /,.) sagt: „ 3'ra<ii<ieru»t s!lvu:t et elnae sonores
„ tdanburgl, et Iritulinrgli ljnill^nicl llo proprio liabuernur
„in villa Imribornessun in l>aZo üoitiii, nnnnr seilicet n>an-
„ SNNI et tliinillinin, et ,/e/elo c/urll." Ferner §. 4. sp.
„^ninaclns eoines traclillit ^inlligoill iiabuit <le proprio io
„rilla widisleve in xago Iiarclezo Lu»r /ua »o«rrse.

ratliert, liliisoit-, Irullnbret, oelilrell, svvanegarll, IeM-
garch beso, nun." 9 . (^. ir. 12 .): „4knltns tra3i4!t

„in villa talolins ^uicl^uiil ilzi Iiaduit, rillelicet.inansnin
„nnnm enin silvis et l/ecem, r4eok/,a-/ et u.ror

cüur ////., /rer //on nn/r/orech :er7-oa/^ ^o/e///s, "
§. 3 j. -/3. -/,.): „ 'Urailielit ricgor gsnill^uicl lmiinit in
„dersiti in IinMrsbeip, similiter in -»inallalius /otoe ////
„et cle terra ^ui<l<^uiil Iiabnit in eillesllnsen, tatoa ///, e!t
,, lie terra ^uiilc^uill liabuit in lleinainiieAo, //l/unr et Lere«sr
„ 120. (ji. 284.): „ Irsllillit inare^vsräns es/ons«
„itüoa e/ «i/UM »rorrer^eo-o r>« v»e//««tur /,//-/<-, /iro^eA/L^
„/evli/e/." 126. (p. 28^.): „ Uracliclit trarsto eoines pr»
„reinellio »niinae Iui 4 oIli /»uti/r»/ ,-VW/t io I>»go barelengo."

127. (9- 289.260.): „'l'rnllillerunt knnico et ricllae r^iitl-
„ ^nill Iiabnerund in tiillni lielie et tle fiisa loine l^luilgnili
„Iiillliger Italinit, trullillernnt eti-nii in riiiliinn /«tu/u »onr»,s
„ 4 ll//cc r«/!i et /<ü.?ae^^/o»e, l/i^e ,/,/ /lo/,e/."

- 38 . (i>. 2Ü8-): „ il'rlllliliit srnnlk 9 ni<1<iui<l Iiabnit in kil-
„ lnrlieiii, tain in terris et silris, pascnis a^narnin^ue eleenr-
„ sibns ^u«»/ etnr/» ///>/.-// »/eo/e«/»;. " s^i. 2^2.):
„Lrallillit tolllog //l-W5«/clltuur ru»r on:?//Lu^ «lt e«nr
„/isr/»«e«/:Aua -A r« ^o4»ur«-
„lt-r. " 149.: „ 4'rallielit iiacllvv — <^>><l^oi^liabuit in
„^ereclnu et in u^>vervclnn et in Iiererrlngun cum onr,»'-
,,/-ua />ertr«l!rr/ü<s oorum, ö/ eir??r terris eultis et incnltis,
„ sitvis, gratis, ^asouis, agnis a^naruin^no cleenrsibus, er!l>
„bus et regrossibns, nee et »ratttchn» r///vAe^ue aera>
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noch manches ; Kaiser Ludwig der Fromme z. B- gab demselben

845: 11 m-nisa im Gau Irowli ferner Im Gau Guottinga

„Kl/ rnl/cm Zorn/wrrinrnl'iAllö'. " i8y. fp. 28Ü.) i ,, 1r,n<1!,1j>
„ Osilng gniklcpiiil lnidnit in longi in loco gni clicilnr oslee.
„Iioll, 1NNNSNI» NNNIN cni» r»c.7/eener/iun///nc ot oniniliu,
,, sppeneliciw." §. 188. (p. 828.) : ,, I'rncliilit trilliorm ii>
„ tlvi'Iingi in villn In^ingi <o/on»n! nnnin." ^.189. (p.3/,g.ji
„ 3'r:xl!>l!i, vvroclicri pro rcineelio nniinac pulri8 8ni in vi!I„
,7 gnnv clicilnr lioing, ^lun?7n«n »nnen rnin/crrw ^-nc»n c/c^cru/i,

ct in livilln gnicl^uiil ip8L I>ornlniriu8 P088cclir 8c
„ r»m ^c»»///n »nn. " 2i3. (p. 36lj.): ,, 3'rncliclit naliiüe-
,, ricn8 in loco. c^ni clicilnr lioclrilci, cpüclgnicl linlznit, nev
,, non in sliis Ioci8, nc i'»/cr oncn/cr »/nc /c»n,7/nc X7/ cnn,

,, ,7 cvr »7 -r.7 /ttccnc//n^." 2'2Y. (p. 4 lö. 4 ' 6 .) : ,, I'rackickil

„rngcnlzeri in npolclrnn /«c»^/// cu/n ^/ccnn7/,7 c/

„/onnrcc/crr /nlnin nnnm crcnr ^/crm///n c/ /crr/'.c. ,n «///»/«.

7, ^coi'pe /ncnnr unnnr cur» /n/n, 7/n er crrr/ 7', e» poc//ci

„nnnin cnin /icn« 7/n ce ecrriir. " 2^2. fp. /, 88 .) : ,, '1'r.nliclit

,, koclo in ineckrilci ct in lincxori innn808 cpialnor cnin omni

„ l)N 8 ncl oo 8clcin pcrlincnlilnw ntgnc /nnninc.c //// /nco» ,8,

„rori'/ntc» /n 7c/,/^ci' cu»r er Werrir, n// 7ic»'c/ cnenn.ro»

,, ct//icrcH nn/co cnnr nrorc e/ /rvcr/^, /cc/o cumn.rcirs er /i/e-

„, 7 ..^ c/ §crrnin, iionnne enF-rV/'r/cc/. cnnr »Lore ct ///-crnc''

2Z0. (p. 4 y 3 ): „'lirscliclit nlilii pro Irntro 8no Imrulli

1NLN8NM incüinin in neglivllitlii ct 8 n cn,' /rominc^, nnicm
7, //tni» er nnnnr §crrnnr. " 261. (p. 5 o 3 .) : 7, I'rncliclit linccii

,7IN 3 N8NIN NNNIN in loarnn ct /-«-ct mnnvtpk'n /nto.c /10c nnno,
7, innrclik, geriis, ricenini, aclolnini, nlknni, roclni, ansmol,
„tirocldorg, 8N88in; »e/ r>cro §«»?, ^u/ »rc8/cen/c/» o^cin
,,/!rcnre 8c8c»e, //K8rn8«^, e/i/n8rn8K^." 2Ü(>. (p. Lob.)!
77l'ralüäit gocl^clrik pro uxvro 8nn girininlinrg /. »iK/i»)i/,i
7, ot <1nos jnrnnrc8 ei /. KAro^ in ^ritlinnnarc!c8lin8. " 28).
(p. 628.): ,7 3'raiHctir gerull in Kisini8l>nrg nnnin ingnsnm
7, er 1^7 »rnnc/p/n ^err///,r er gniognill Innlinir ülie. ^ 3tn>
(p. 87^-^—§79-)! ,,— lkrailiciit — liovan XXXX, rn«n,,i/,ii
77/,/ /// er IN rn7/i> /qro X8VX7. " 480. sp." Üg2.) : 7,
77 tl'nlir — in loco Iio1tu8lin8 XVIII i'ngorn, ANIN^^NS/n»i///!ie
77^c^/on/8 /orttin." — Der Leser wird diese weitläufige Note
verzeihen, erwägend, wie wichtig cs scy, die verschiedene»
Ausdrücke jener Zeit für das Hörigkeit - Verhältnis genau z»
kennen.

14t) Urkunde bei Lc/«rtrn rnl ann. 6/,S. p. 182.
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einen Haupthof Amplidi mit zwanzig dahin gehörigen Ncben-

hLfen -
Das Stift kam nun auf dem Wege, wie so manche

andere, zur Landeshoheit; der Abt umgab sich mit Vasallen
und Ministerialen "'), und wurde so ein Herrscher, wie
andere. — Was die Einkünfte von den erworbenen Gütern

betrifft, so sind darüber mehrere alte Verzeichnisse vorhanden,
erstlich nämlich das Hogisii-um des Abts Sarracho, der in den
Jahren 1053 bis 1071 regirte '"), ^ni anderen ein vom
Abt Erkcnbert, der von 1106 bis 1123 den Stab führte, hin-
terlassencs Verzeichniß *"), üblich das Verzcichm'ß über die
Corveyschen Einkünfte aus dem Nord- und Sudlande, rc. vom
Abt Wcdekind 1185 — 1205 — Diese Güter wurden
anfänglich durch Villioi (Meyer) verwaltet, bis das Stift, die
Erblichkeit dieser Stellen befürchtend, die Verwaltung durch
Schulten einsührte Ucbcr diese Verhältnisse, sowie über¬
haupt über die Stellung der Litonen werden hier zugleich die
unten zu benutzenden Urkunden cls villa Havorakoi-chL von

1176 u„d äo srrrvitio Ichtoirum von 1225 angeführt.

1^2) 8c/,«re» y. i33.! „Illansum lloinluicatum cum casis ei 1-eli-
„ guls aollikeiis, cum

143) Vergleiche darüber überhaupt Wigands Geschichte, insbesondere
auch II. Abtheilung. S. 59. ff.

144) S. das Ilogisii-um bei A7-//s als Zugabe zu den 74-aäit. Von
diesem 749 Nummern starken Verzcichniß habe ich die erste» 20
Nummern in der Beilage 38 abdrucken lassen.

145) Bei Kindlinger Münst. Bcitr. Bd.Z. Urk. N. 19. S. 119. ff.
Die zz. 1 bis 18 sind in den Beilagen 39 abgedruckt.

14ö) Bei Kindlinger a. a. O. N. 36. S. 221. ff., in der Beilage
40 abgedruckt.

147) Siche das Nähere bei Wigand Geschichte von Corvey. Abth.
2. S. 87. ff.

148) S. Wigand S. 225. Kindlinger Hörigkeit S. 243. Hier
in der Beilage 4l mitgctheilt.

149) Wigand S. 233. Kindlinger S. 262. Hier in der Bei¬
lage 42.
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Die Hörigkeit hatte im Allgemeinen drei Klassen, erstlich
die der Ministerialen im eminenteren Sinn, welche sich bald in

den Stand der Ritter aufschwungcn, zum anderen die Litauen,
Laten, auch tumilis genannt, wie sie in den Traditionen — siehe
Note 140. — so häufig Vorkommen, endlich die sm-vi, man-
eipia sorvilia. Die Altarhörigkeit kam hinzu, indem sowohl
Mancipien zu Ccrocensualen erhoben wurden "°), als auch
Freie sich zu Wachszinsigcn machten "*). — Die Knechtschaft
erlosch allmahlig, und war am Ende des 13. Jahrhunderts
nicht mehr bekannt — Das Liwncnwesen ist auch mit
der Zeit erloschen, und es sind dingliche Zins- sowie die Meyer-
Guts-Verhältnisse an die Stelle getreten.

Außer den alten Ministerialen, welche den Landcsadcl bilden,
und den Stadtbürgern theilte sich die Corveyer Bevölkerung,
der Bauernstand, in freie Landsaßen, was sie von Alters geblie¬
ben und Meyer, welche ihr Gut zwar erblich, aber doch
vom Gutsherrn abgeleitet, besitzen, und ferner in Bauern ein,
die ihr Gut zu Erbpachtlchn besitzen, zuletzt aber in solche, die nur
eine Bcleibzuchtung nach Leibzuchtrecht am Gute haben ' —
Besondere Gesetze sind über diese Verhältnisse nicht vorhanden;
Verträge und Observanzen, sowie die Natur der Sache, geben

150) S. Urkunt von 11-16—-1160 bei Kindlinger Münst. Beitr.
Bd. 2. Urk. N. 28. S. 179. Hier in der Beilage 43. S. auch
noch Urkunde bei Wigand S. 230. Hier in der Beilage 41.

151) Daselbst R. 30. S. 189. Urkunde von 1150—1166. Hier in der
Beilage 45.

152) Wigand S. 106.: „Im Ganzen waren die Geistlichen gegen
„ihre Hörigen überhaupt milde, besonders aber unser Stift,
„und da die Kirchenvögte hier nicht wie anderwärts die Unter-
„ gebenen drücken konnten, der vorschreitcndcn Macht der Willst:
„aber zeitig Einhalt gethan wurdd, so verbesserte sich ihr Zu-
„ stand immer mehr, und selbst die Knechte und Mancipien
„sanken nicht zur Leibeigenschaft herab, wie anderwärts, son-
„dern verschwanden gänzlich, und es ist am Ende des Jahr¬
hunderts nur noch von Litauen die Rede."

153) Wigand S. 82. 83.

154) Wigand im Archiv für Geschichte und Altcrthumskunde West-
phalens. Heft 4. S, 65.
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