
Die Abtei Helmarshausen. 

F . Pfaff. 

(Fortselzu n g a u s Ba n d 44.) 

11. Der Giiterbesitz, die Verfassung und die 
Wirtschaft der Abtei. ') 

I. Das Traditionsve rzeichnis als Hauptquelle ; 
se ine Entstehung, se in Zus tand und seine 

B edeutung. 
H at es der trummerhafte lustand der Quellen nicht 

gestattet, die Scbicksale der Abtei in genauerem lusam
menhang darzustellen, so wird man hinsichtlich der VeT~ 
fassung und der wirtschaft lichen lllstande nocb mehr von 
ihnen im Stich gel.ssen, wahrend die Nacbricbten iiher 
den GUterbesitz vollstandiger sind, da man allenthalben die 
Besitztitel sorgsamer aufzubewabren pflegte. H . B. W e n c k , 
der werst mit tiefgrabender Schar das Neuland unserer 
alteren heimatlichen Geschicbte aufgebrochen hat, konnte 
aus dem Vollen scbopfen und schaffen, unter den U r
kunden hat er aucb solcbe mitgeteilt, deren Vorlagen ver
loren sind. Aber nach dem ganzen Plan seines W erkes 
mullte er es ablehnen, auf die E inzelheiten der Geschichte 
und a uf jene Gegenstande naher einzugehen ; er sagt ') : 
"lch werde wohl in diesem W erk den U rsprung und F ort
gang der KlOster im allgemeinen erzablen, aber mich ins 

I) AbkUrzungen der Citate: Erhard R. = Erbard, Regesta histo
r iae Westraliae i C. d. = Codex diplomaliells. Overham = Collectanea 
Adol ph i Overham Bd. V, VI, VIII (17. Jahrh.) Landeshauptarchiv zu 
WoIrenbii tlel. Schaten A. P. = Schaten, Annales Paderbornenses I, 
11, III (von Strunck). Sl. M. = Slaatsarchiv zu Marburg. W. = H. B. 
Wenck, Hess ische Landt'sgeschichte lI . Urkundenbuch. W. U. IV = 
Westffil. Urkllndenbllch Bd. IV (Urkllnden des Bistllms Pade rborn). 
W. U. V = WesHlil. Urklllldenbllch Bd. V (Die Papstllrku nden West
falens von Finke). W. U. A. = Westflil. Urkundenbllch. Additamenta 
von Wilmans. 

' ) Wenck U, 968. 
Zelt. ohr. Bd. U . 1 
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Detail einzelner Sehenkungen oder aueh nur auf die Reihe 
der Abte und Abtissinnen - meist eine troekene R eibe 
von Namen, deren Einhabern man weder Charakter ooeh 
H erkunft zu geben weill - einzulassen, das hielle die 
Ptliehten eines Gesebiehtsebreibers iibertreten, der das 
Ganze umfassen und sieh_aus angstlieher Liebe fUr Voll
standigkeit niebt in Mikrologie verlieren soli, Ieh iiber
lasse dergleieben Ausfiihrungen andern, den en der Nutzen 
davon erheblieber seheint". 

In einzelnen Fallen hat er doeb der Versuehung nieht 
widerstanden. auf die Ortsnamen einzugehn, indes sind 
seine Deutungen meist nicht g liicklich, was nicht wunder 
nehmen kann; denn er besa13 keine Ortsken ntn is, und 
unsere vortrefflichen Hilfsmittel waren oaeh nicht vor
handen. Man kann aus seinen W orten eine gewisse Ge
rin gsehatzung der Besehaftigun g mit den Einzelbeiten 
herauslesen, die heute nicht mehr besteht. Das von W enck, 
und zwar fOr seinen Zweck mit R echt, verschmahte Ein
geben auf den Guterbesitz und die Wirtsehaft wird gemall 
der jetzt herrsehenden Ansehauung und Bewertu ng will
kommen sein ; sicherlich erscheint es manchem wichtiger, 
als die um die W ende des 18, Jahrhunderts beliebten 
genealogisehen TUfteleien. Nur dureh Einzeluntersuehungen 
kann die Ortskunde des Mittelalters vervollstandigt werden, 
kann ein halbwegs riehtiges Bild von der Entwiekelung 
der Landeskultur und dem Wirtsehaftsleben zustande 
kommen. Aueh liegen gerade fUr die altere Wirtsehafts
gesehiehte H essens nur wenige brauehbare Arbeiten vor I). 

Das wiehtigste Dokument ist das bei W enek abge
druckte GUterregigter rnit dem angehang ten Verzeichnis 
der Gefalle '). Das erstere enthalt die R egesten der O ber
tragungsurkunden Uber die g roJ3ere.n Erwerbungen in bald 
ausfOhrlicherer bald knapperer Form , wie aus einigen er· 
haltenen Urkunden hervorgeht; die Dbertragung kleinerer 
GrundstOcke mag einfach in ein em R egister vermerkt 
word en sein. Das g ut und deutlieh gesehriebene R egister 
ist offenbar das Original, es ist aber unvollstandig, da drei 

1) z. B. C. He I d m ann I Geschichle der Deutschordensballei 
Hessen u. s. w. Zeitschr. 30 S. 1-192 (1895); F. Varr e nlr app, Hecht~
gescbichte und Rechl der gemeinen Marken in Hessen. T. I: Die 
hessische Markgenossenschafl des spateren Mitlelalters. 1909. . 

2) W. S. 60 fr., 71 IT. Das Registet befindel sich im S1. M. DIe 
wesentlichen Versehen im Abdruck sind unten bei den einzelnen Orts
narnen vermerkt. 
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·Blatter am Sehlull fehlen. V an ei ner Hand. die dem An
fang des 16. Jahrhunderts anzugehoren seheint. sind bei 
einigen Ortsnamen die ublich gewordenen Formen oeben· 
gesehrieben. gelegentlieh aueh Notizen anderen Inhalts . 
Auffallend ist. dall ei ne R eihe van Erwerbungen am Ende 
zum zweiten Mal verzeichnet ist, als ob der Schreiber 
ubersehen hiitte, dall sie sehon eingetragen waren '). Im 
letzten Drittel sind mehrfach Personennamen aUSRelassen 
und ihre Stellen im Orig inal leer geblieben. Vermutlieh 
sind nur solehe Guter aufgenommen, die das Kloster naeh 
dem Amtsantritt des Abts Thietmar I. erwarb, denn es 
heillt im Eingang, dall die verzeiehneten Guter in der 
j~ngstvergangenen Zeit erworben seien 2); die wenigen 
'Obertragun gen. die vor jenem Zeitpunkt urkundlieh be
zeugt sind. finden sieh im R egister nieht. W enek setzt 
die Abfassungszeit zwischen die Jahre 1106-1125 oder 
noeh enger 1118-1125, weil eine Sehenkung des H erzogs 
Lothar van Saehsen. der im Jahre 1125 deutseher K onig 
wurde, verzeichnet sei 3) und die Zustimmung seiner Tochter 
Gertru.d erwahnt werde, die doch wohl erwachsen gewesen 
sein musse. Durehschlagend ist dieser Grund freilieh nieht. 
denn bei der Form des V erzeichnisses konnte Lothar als 
Herzog aufgefuhrt warden sein. als er bereits K Onig war. 
oder die Zustimmung der T ochter nur aus Vorsieht als 
Formel aufgenommen sein . Vor dem Jahre 1107 kann 
das Verzeich nis nicht entstanden sein, weil eine Obergabe 
a n den h. Modoald in ihm vorkommt ' ). und es ist sehr 
wahrseheinlich. dall es in der letzten Zeit des Abts Thiet
mar I. (t 1112) aufgestellt ist. Die Namen der meisten 
Tradenten, die als Per-sonen hahen R anges erscheinen 
und iiber deren Lebenszeit gesicherte Iachrichten vor
liegen, weisen auf diese Zeit hin. Ferner wird das V er
zeichnis in einem Bericht des letzten Abts an die hessische 
Regierung "das alte Register Thilmari" genannt. das neben 
der Stiftungsurkunde und einigen anderen Stucken noch 
vorhanden sei 'J. Auller Thietmar I. kOnnte nur noch 
Thietmar H. in Betracht kommen, der im Jahre 1139 ur-

.) Nr. 93 = 112; 94 = 113; 95- 98 = 114 ; 99, 100 = 115, 116 ; 
101, 102 = 117 ; 103 = 118; 104 = 119; 105, 106 = 120; 107- 110 
= 121 (vollslandiger). 

t) W. a. a. O. moderno tempore. 
') W. a. a. O. Nr. 31 . 
• ) W. Nr. 33. Vg!. Translatio S. M. S. 310. 
' ) Akten des Stifts. SI. M. 

, 
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kundlich erwllhnt wird, doch ist das durchaus unwahr
scheinlich. 

Oas Verzeichnis der Gefalle, das, wi e W enck es schon 
beschrieben hat, an vielen Stellen durchlOchert oder un
leserlich 1St, mu13 l U verschiedenen Zeiten geschrieben sein. 
Vermutlich ist der erste Teil gleicbzeitig mit dem Gilter
register oder wenig spater entstanden; in ihm sind die 
Leistungen der Villikationen oder der einzelnen GOter 
aufgefiihrt, und er enthalt 21 Ortsnamen, die sich im Gilter
register nicht find en, darunter H elmarsbausen selbst und 
sechs in der unmittelbaren U mgebung g elegene W ohn
platze. Die E inkUnfte aus ein em Gut zu Iggenhausen im 
Kreis Paderborn, das der Abt K onrad I. im Jahre 1158 ver
kaufte, s ind ·aufgenommen. spater aber durchgestrichen 1). 
Der z\Veite Teil ist zur Amtszeit des Abts Thietmar Ill., 
also erst gegen E nde des 12. Jabrhunderts, entstanden ' ). 
In diesem SiRd zunachst Stiftungen zu gottesdienstlichen 
Zwecken, fUr die Armen- oder Krankenpflege oder zur 
aullerordentlichen S peisung der BrUder vermerkt, da nn 
fOlg t eine Zusa mm enstellung von Gefallen an Gansen, 
Hubnem, Eiem, K asen und H eringen. die an F esttagen 
aus einzelnen Orten aufkamen. und am S cblull sind di e 
Leistungen zweier V illikationen nachgetragen, deren Sitze 
im GUterregister nicht enthalten sind. 

2. Das allmllhliche Anwachsen des Guterbesitzes. 
Die Arten der Erwerbung. Wirtschaftliche Blilte 

im 12. Jahrhundert. Die Hauptursachen des 
Verfalls. 

Oer Grundbesitz des Klosters. der zur Zeit Thiet
mars I. schon recht bedeutend war, wurde im Lauf des 
12. Jahrhunderts derartig ver-mehrt, dall dieselbe Abtei, 
die zwanzig Jahre oach ihrer Griindung \Vie so viele andere 
Stiftungen urn ihre Existenz rang und verlegt werden 
sollte. n.ch 200 Jahren eine g rolle Grundherrschaft und 
ein kleines Territorium vorstell te. Der urspriing liche Be
sitz war offenbar auf die Mark des Dorfes Helmarshause n, 
das \Vie die spatere Stadt in dem engen R aume zwischen 
der D iemel und dem Krukenberg lag, beschrankt. Dazu 

') W. a. a. O. S. 72. 
t) W. a. a. O. S. 74. Thetmaro Abbate hujus nominis tercio 

consentiente. 
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geMrte der sehmale Streifen Aekerland in der T alsohle 
mil den angrenzenden NeubrUehen auf den vorderen H ohen 
des linken Diemelufers und die Wiesen am Flull in einer 
Erstreekung von etwa 3 km aufwarts ; am Ende des 
12. J ahrhunderts aber reiehte der gesehlossene Besitz der 
A btei auf diesem Flullufer [) km weiter und umfallte das 
ausgeweitete und teilweise sehr fru ehtbare Tal bei Deisel 
und vor Trendelburg. Auf dem reehten Diemelufer er
streekt sieh heute bis zur Diemelmundung der meist bis 
ins Tal herabreiehende R einhardswald, das g rollte ge
sehlossene W aldgebiet des Regierungsbezirks K assel, be
grenzt von den TlIlern der Weser, Diemel, Esse und Fulda. 
Zur Zeit der Grundung des Klosters zerfiel dieser Forst, 
den wohl Karl der Grolle zum Bannforst gemaeht hatte, 
in drei versehiedene Teile. Den nordliehen K opl, den 
F orst Siburg, sehenkte, wie erwlibnt ist, Heinrieh n. im 
Jahre 1013 dem Kloster. Die sUdliebe H auptmasse, den 
Bannforst Reginherishusun, erhielt in den J ahren 1019 und 
1020 der Bisehof Mei nwerk von Paderborn vom K onige; 
er reiehte nordlieh bis zur Linie R Odd enhof bei Holgeismar, 
Beberbeek, Gieselwerder '). Das zwisehen beiden Forsten 
liegende, etwa 8 km lange Stuck war sehon in jener Zeit 
derartig mit Ansiedelungen durehsetzt, dall es nieht als 
Wald angesehen werden konnte, von ihnen zeugen noch 
je tzt die zu Wellen im Waldboden erstarrten Beete des 
mittelalterlichen A ekerbaues. Auf dieser Streeke lagen 
unter anderen die S iedelungen Wedikessen, W ermanessen, 
\V ichmanessen. Brunessen und H ombliren, in dellen das 
Kloster fruh Besitzungen erwarb '); einige g ingen .ganz 
in sein E igentum Gber. Abgesehen van diesem ru ehr 
od er weniger geschl ossenen Besitz an der unteren Diemel, 
brachte es aul versehiedene \AI eise Grundeigentum und 
Nutzungsreehte in solchem U mfang an sieb, dall es zu 
den reichsten und mithin vorn ehmsten KIOstern des Bis
turns Pad er born gerechnet werden konnte. Dazu gehOrten 
ganze Dorfer wie Fretterode auf dem Eiehsfeld, R ossing 
bei Hildesheim, Amelgotzen, die jetzige Domane Wilhelms-

' ) Monum. Germ. Dip!. III Nr. 418 und 430. 
t) Monum. Germ. Dipl. III Nr.266. Es ist zu bedauern, daB die 

Urkunde, die nur im Auszug bei K I e in s 0 r g e n , Kirchengeschicbte 
von Westphalen I, 471 vorliegt, nichl vollsUindig erhalten wurde , denn 
Moller berichlele im Jahre 1541, unler den Urkunden sei noch vor
hand en gewesen Kaiser Heinrichs Donalion tiber die Syburg, die viele 
Nachweisung gebe tiber die Wasser und Dorfer auf der Syburg und 
Reinhardswald bis gegen das Doff Htimme. 

• 
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thal bei Monchehof, Echen wiist bei Borgentreich, Drank
hausen bei Borgholz und Eddessen wiist ebenda, Fronhofe, 
Hufen und Hufenteile, zuweilen auch einzelne Acker, 
Miihlen in solcher Zah!, dall noch im 15. Jahrhllndert 70 
vorhanden gewesen sein sollen, W alder, W eillberge, Patro
nate van Kirchen , Zehntrechte, Fischereien und Jagden. 
Wie grolil der Gesamtbesitz zu irgend einer Zeit war, lallt 
sich nicht feststellen. Gait indes in der Stauferzeit eine 
Grundherrschaft von 300 H ufen schon als ein anstandiges 
geistliches Besitztum 1), so wird man sicher nicht zu hoch 
greifen. wenn man annimmt, daJ3 die A btei zur Zeit des 
K aisers Friedrich I. das Doppelte besessen hat. 

Bei weitem der grOllte Teil des Grunderwerbs geht 
auf Schenkungen zuriick. Die sachsischen KIOster, ge
legen in einem Lande, dessen Bewohner zwar spat, dann 
aber mit vollem Eifer das Christen turn erfalilt hatten, 
konnten offenbar weit langer mit einer gewissen Freudig. 
keit im Schenken rechoen, als die rheinischen und slid
deutschen , und daran nahm en nicht nur die Laien teil, 
sondern auch die BischOfe. Aber mit dem Beginn des 
13. J ahrhunderts war die Freigebigkeit gegen das Kloster 
fast gaoz erloschen j was an Grundbesitz oach erworben 
wird, ist roit wenigen Ausnahmen gekauft, ertauscht, in 
Pfandbesitz genom men od er als Entschadigung dem Kloster 
iibertragen. U nter den deutschen Konigen ist es den er
haltenen Urkunden nach allein H einrich II" der H elmars
hausen SChenkungen zuwandte. Im Jahre 1007 iiberwies 
er ihm auf die Furbitte des Bischofs Bruno von Augs
burg, seines Bruders, heimgefallene GUter im Leinegau, 
bei der Schenkung des Forstes Siburg und einiger nahe
gelegener Besitzungen im J ahre 1013 iibern ahm der Bischof 
Meinwerk die R olle des Vermittlers. Die BischMe von 
Paderborn als DiOzesane und, wenn auch nicht unbestrittene, 
Oberherrn bezeigten der Abtei i~ den ersten zwei Jahr
hunderten ihres Bestehens durch U bertragun g von Giitern 
und andere W ohltaten ihr Interesse, so die Bischafe Poppo, 
H einrich 1., H einrich n. und Evergis. Freilich geschah 
das nicht immer ohne Gegenleistung, und es handelte S I ch 
vielfach urn die Zehnten von Nellbriichen, auf welche die 
rodenden Kloster ohnehin ein gewisses Anrecht. zu ha ben 
glaubten. Auch die BiscMfe R einhard von Mmden und 
Liemar von Bremen treten unter den Schenkern auf, 

I) K. Lam p re c ht , Deutsches Wirtschaftsleben im i't'l iltelalter I, 2 
S. 703. 
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einige von den Mainzer Erzbischofen bewilligten we,nigstens, 
die Oberlassun g von Zehnten, die von ihnen zu Lehen 
gingen. Aber in der bei weitem grOllten Zahl von Fallen 
empfangt das Kloster seine Guter von freien Grundherrn 
oder Grundbesitzern des Laienstandes, mogen es die durch 
ein Amt ausgezeichneten wie HerzOge und Grafen oder 
Freie ritterlichen und bauerlichen Standes sein. Die Zu, 
rechnun g der erwahnten Grafen und Edlen zu bestimmten 
Geschlechtern wird dadurch erschwert oder unmoglich 
gemacht, dai3, mit ein er einzigen Ausnahme, nirgends ein 
Ortsname beigefugt ist 1). Nach dem R egister zu urteilen, 
mu0 die Zahl der Gemeinfreie~ in manchen Orten des 
nordlichen Hessengaues, den man lange falsch als beson
deren sachsischen Hessengau bezeichnet hat, und des Leine
gaues gegen das E nde des 11. Jahrhunderts noch recht be
trachtlich gewesen sein, jedoch ist nicht anzunehmen, dall 
sie etwa die Hauptmasse der Bevolkerung ausgemacht 
hatten. Handelt es sich dabei meist urn alte Siedelungen, 
so gab es doch auch in den durch Rodung im R einhards
wald entstandenen Orten, von denen die meisten wohl erst 
nach der Eroberung des Landes durch die Franken an
g-elegt und besiedelt waren, ooch viele Freie, auch noch 
im 13. Jahrhundert. 

Die Obertragung der Guter erfolg te aus sehr ver
schiedenen Anlassen. Bei den Angehorigen edler Ge
schlechter in der U mgegend war es Sitte geworden, vor 
der Vermahlung eine fromme Stiftung zu machen, urn 
den Segen des Himmels fur das Vorbaben zu erlangen ' ). 
Auch wenn Vater ihre jungen Sohne dem Abt ubergaben, 
urn in der Klosterscbule ausg~bildet Z11 werden und spater 
in den !(onvent einzutreten, gaben sie ihnen eine Aus
stattung an Grundbesitz, meist wohl eine Hufet mit; es 
scheint, als wenn zu jener Zeit in der Regel die Abstammung 
von Freien fur die Annahme erforderlich gewesen ware 3). 

1) W. a. a. O. S. 60 Nr.:l A~~lbertu s Comes de Popponhurg; 
Nr. 11 erscheint Dominus Dedi als Ubereigner einer Hufe und ciner 
Mtihle in Gottingen, dagegen hei6t er in der Urkunde Erhard, Cod. 
dip!. CLXX Il Comes Dedo de Zygenberch, und es handelt s ich um 
eine ursprungliche Verp(lindung, die durch Verdoppelung der Pfand
summe in einen Verkauf verwandelt wird. In dem Register werden 
2 Personen als dux bezeichnet, 7 als comes, 6 als dominus, 8 als . do
mina, 16 als nobilis, 27 als !iber, 39 als quidam, doch sind auch dlese 
Freie ; episcopus Hndet sich zweimal, palatinus comes und advocatus 
jc einmal, mmisterialis dreimal. 

:I) W. a. a. O. Nr. 1, 3, 16, 105. 
3) W. a. a. O. Nr. 34, 92, 108 . 

• 
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Stattlieh, zuweilen grollartig waren die Zuwendungen 
edler Frauen und M~nner, die in die Sehwesterschaft oder 
BrUdersehaft des Klosters aufgenommen wurden und wohl 
aueh im Kloster ihre letzte Ruhestatte fa n den ; jedoeh 
blieben diese Sehenkungen nieht immer unangefoehten 1). 
In einigen F~llen wird der Erwerb dureh K a uf samt dem 
gezahlten K a ufgeld a ngegeben. Auf Gru nd der erhalte nen 
urkundlichen Nachrichten ist es erwiesen, da13 her vorragende 
kunstlerische Leistungen cler Bruder , sei es in def H er
stellung von Kirehengerat a us Edelm etall od er in der 
Anfertigung von Praehthandsehriften, durch Sehenkungen 
von Grundbesitz gelohnt wurden. Da der A bt Thietma r 1. 
schon bald naeh dem Jahre 1100 mit bereehtigtem Selbst
bewulltsein auf den R eiehtum seines Klosters an Kunst
werken dieser Art hioweisen k onnte; so kann man als 
sieher annehme n, dall zahlreiehe Vorg~nge einer solchen 
BesitzmehruoR sta ttgefunden haben, iiber die unsere liber
aus dUrftige U berlieferung sehweig t '). 

Aueh bei der g ro13en Masse der erworbenen GUter 
handelt es sich da, wo der Kauf nieht ausdrUeklieh e r
w a hnt wird, nicht immer urn unentgeltliche U bertragu ng . 
Die Angaben Ober die gezahlten Betrage, w elche sehr 
von einander abweichen. k Onnen nicht dazu verwandt 
werden, urn Schli.isse auf die Preise der Grundstiicke Zll 

ziehen, und zwar sowohl aus a nderen Griinden als auch 
deshalb, w eil vielfaeh ein Mitteldin g zwisehen VerkauE und 
Sehenkung vorliegt . Erklarlieh ist das hervor tretende 
S treben des Klosters, in solchen Orten, wo es schon be-

1) W. a. a. O. Nr. 2, 10 *, 12, 27, 29, 30, 00, 89. 
I) Naehdem ieh das FraterniUitsbueh des Klos lers Corvey (Co

dex Wibaldinus. Mser. I, 133 des Slaatsarchivs zu Mu ns ter) eingesehen 
habe, glaubc ieh, abgcsehen von den angenomm t: nen stili stisehen An
zeicheo, ooeh einen andern Grund an~eben zu konnen, aus dem diese 
reieh geschmUekte Handschrift dern Kloster Helmarshausen zuzuweisen 
ist. In dem ersten Teil des Buches werden die mit Corvey in Gebets
verbrGderung slehenden Klos ter in der Weise aufgefUhrt, daB jedem 
ein mit farbigen arehiteklonisehen Motiven geziertes BIatt zurallt ; 
Helmarshausen zeichnet sieh dadureh vor den Uhrigen .. aus, daB die 
Namen des Stifte rs und seiner Gemahlin sowie dt:r neun Abte bis auf 
Konrad 1. ro it golden en Buehs taben eingetragen sind und eine an
scheinend weil vollsUindigere Reihe von Konventualen folgt als bei 
den anderen Klos lern, Gber dem Namen Thietmarus abbas (Thietmar I. ) 
steht in roter Tinte: pie memorie. Der Abt Konrad I. stand in naher 
Beziehung zu Wibald, dem Vorsteher von Stablo und Corvey, der das 
Kunstwerk herstellen lieS} und dieser einflu6reiche Mann nahm sich 
sowohl am Kaiserhof aIs bei der Kurie der Inleressen des Klosters 
Helmarshausen in der fOrdersamslen Weise an . 

• 

• 
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gUtert war, noch mehr Grundbesitz zu erwerben; zu diesem 
Zwecke wurde Ofters ein Tausch eingegangen. 

Die bedeutend en Mittel, welche bestandig in die 
Kammer des Klosters fl ossen, drang ten mangels einer 
anderen Moglichkeit, sie nutzbar anzulegen, zurn Grund
erwerb durch K auf oder Pfandschaft und zu Rodungen. 
Bei dern grollen GeldbedGrfnis, das in der Laienwelt 
herrschte, fehl te es nicht leicht an der Gelegenheit, billig 
zu kaufen. 

Kriegswirren mit R aub und VerwUstung odeT Natur
ereignisse \Vie MiJ3ernten, die bei der extensiven, ober
fHichlichen Art der Ackerbewirtschaftung nicht selten ein
traten, brachten auch ein reiches Kloster wohl zuweilen 
in Verlegenheit urn die Beschaffung der Mittel zurn U nter
halt, doch deutet irn iibrigen bei den Klostern an der 
Oberweser alles auf wirtschaftliche BIGte bis ins 13. J ahr
hundert, wahrend in anderen Teilen des R eiches der Ver-
fall langst eingesetzt hatte. In der zweiten H alfte dieses 
J ahrhunderts war auch in Helrn arshausen der Still stand 
eingetreten, dern rler Niedergang a lsbald folg te. Die Zu
wendungen hatten aufgehort, und wenn hin nod wieder 
nach GUter erworben wurden, so hatte man andererseits 
langst begonnen, entfe rnter liegenden Grundbesitz, dessen 
Nutzung schwierig wurde, durch Verkauf abzustol\en oder 
zu verpfanden, ohne ihn wieder einzulOsen. Schon im 
12. Jahrhundert hatte der klosterliche Besitz unter den 
Gewalttaten der machtigen Laien viel zu lciden, di e mit 
V orliebe da zug riffen, wo der geringste Widerstand zu e r~ 
warten war. Als sich in der Folgezeit das Fehdewesen 
zur standigen Plage entwickelt hatte, stieg die U nbill , d ie 
dem weit verstreuten Kirchengut zugefo. g t wurde, ins U n· 
ertragliche. H and in Hand mit der offenen Gewalt g ingen 
die E rpressungen, die unter dem V orwand rechtlicher 
AnsprGche geiibt wurden. Bei dern Verfall der offent
lichen R echtsordnu ng wurde trotz aller Klagen nur selten 
Genugtuung oder Ersatz des Schadens geleistet . Von 
tief eing reifender, schadlicher Wirkung war ferner auch 
die Zersetzung und Auflosung der a lten Form der g rund
herrlichen Wirtschaft, von de r noch die R ede sein wird ; • 
sie traf auch den Laienbesitz , viel starker aber die Kloster~ 
giiter. 

Das Kloster hatte Ministerialen in ·seinem Dienst 
und suchte ihre Zahl im Lauf der Zeit zu vermehren, urn 
nicht hilflos und schutzlos dazustehen, seitdern der Mach-

• 

• 
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tigere das R echt des Schwacheren ungescheut mit F illlen 
treten konnte. Sie wurden mit Dienstg utern ausgestattet, 
standen mit ihrer P erson und H abe im Eigentum des 
Klosters und waren l U seine m Dienst und S chutz ver
pfliehtet. G leichwohl zeig ten sie si ch sehon frUh un bot
malDig und unniitz; spaterhin slichten sie ihr Dienstg ut 
und das damit verbundene Meieramt erblich zu machen 
und sieh der Gebundenheit und der Plliehten zu entledigen. 
A us den Dienstmannen wurden Ritter, aus den Dienst
g iitern erbliche Lehen, viel Gut brachte nun keinen Nutzen 
mehr und hing nur noeh lose mit der H errsehaft Zll

sammen. Es waren zum Teil auch die eigenen Nach
kom men der frilh eren W ohltater , die es jetzt naeh Kloster
gut geHistete. Bei einigen Abten, deren Familien in der 
Nachbarschaft sa.l3en, ist es bezeug t und nachweisbar, wi e 
sehr sie ihre Verwandten auf K osten der Kirehe be
g ilnstig ten . Das Gefilhl der Verantwortliehkeit s tumpfte 
si ch in den Abten und den K onventsherrn so g aoz ab. 
dall vor dem Streben naeh Ausnutzun g der PfrUnde aUe 
Bedenken schwanden; urn diese drehte sich das S innen 
und Denken wie das Wissen. 

Als in dem von Wirren erfilllten 15. J abrhundert 
die ordentlichen Einnahrnen nicht mehr genUg ten, beg ann 
das Verpfanden und Verkaufen ohne U nterla ll; eine solche 
U nordnung rill ein, dall naeh dem U bergang des Klosters 
an B essen nicht einmal festzustellen war, wann, wern und 
wie hoch die GOter verschrieben waren, von denen viele 
einfaeh durch Verj ahrun g in das E igentum der Pfand
inhaber ilberg in gen. E inzeln e Abte wurden sogar be
sehuldig t, eigenmaehtig die Versatzurkunden ausgestellt 
zu haben, nachdem sie das K onventssieg el unter ihre H ande 
gebracht hatten, urn sich mit dem eingenommenen Geld 
zu bereichern. Man zehrte von dem immer mehr zusammen
sehmelzenden K apital, und die Liquidation des ehemals 
r ei ch begOterten Stifts war in vollem Gange, als es zu 
bestehen aufhorte. Je unverantwortlicher das Gebahren 
der letzten Abte war, je raseher der Besitz des Klosters 
zerg ing und je zerrtitteter es in sein em Innern war, desto 

• mehr wurde es aueh willkilrliehen und selbstsilebtigen 
E ing riffen de r Bisehofe ausgesetzt, weit ilber das Mall 
dessen hinaus, was diesen von R echts wegen zustand; 
wer seine Pflichten g roblich verletzt, kann natiirlich nicht 
erwarten, daB seine R echte peinlich geachtet werden, rnuJ3 
vielm ehr auf eine Minderung seiner S tellung gefallt sein. 
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AIs Herrnann Stork zu rn Abt gewahlt war '), rnli/lite er 
nicht nur statt der vorn Papst festgesetzten Gebuhr von 
10 Goldg ld. 52 fur die Besta ti gung zahlen, sondern auch 
gegen den Willen des K onvents harte und ungewohnliche 
Bedingungen eingehn . Der Arntrn ann des Klosters auf 
dern Krukenherg soBte ein P aderborner Ritter sein, dern 
obendrein noch die Mitte l fur seine Rustung zu stellen 
waren, und der Abt mu.i3te im allgemein en versprechen, 
dem Bischof unterUinig zu sein. A ls der Konvent ver
gewaltigt worden war und a lsbald die Verschwendungs
sucht des Abts zu Tage trat, liell der Prior Johann Schrader 
durch Glockenschlag die Bilrger in die Stadtkirche zu
samm enrufen, und dort wurden die Klagen . die er mit 
sechs Monchen erhob, durch Notare lormuliert 2). Da aber 
das Domkapitel hi nter de rn Abt stand, wurde rnit den 
Klagen nichts erreicht, und es kam zll r Sezession der 
klagenden Monche. Erst nach Jahren wurde dern K on
vent d urch das GerechtigkeitsgefOhl des Erzbischofs H er
mann 1. von K oln, Landg rafen von H essen, sein Recht. 
AIs er sich der Ange!egenheit a ngenornmen ha tte und 
auf der T agung, die zur A bsetzung des Abts S tork fOhrte , 
den wahren H ergang der Dinge erfuhr, herrschte er in 
heBem Zorn die Vertreter des Domkapitels an, dall sie 
ihm die W ahrheit vorenthalten und ihn getauscht hatten, 

• 
und schul sofort Abhi!le. AIs nun aber Ludwig von 
Hanstein an die Spitze des Klosters trat, verpflichteten 
si cb A bt und K o nv e n t doch, ihren Anteil am Kruken
berg einem paderbornischen Ede!rnanne zu ubergeben und 
ohne Wissen ' und \Villen des Hochstifts, das si ch den 
Vorkauf vorbehie!t, nie rn ancem zu Oberlassen 'J. 

3. Abtsgut und Konventsgut. Die Frequenz des 
Klosters. Das Pfriindenwesen. Die Stellung und 

die Tatigkeit des Abts. 

Der Grundbesitz wlIrde frOh in das Abtsgut und das 
Pfriindengut des K Ollvents geschieden, jedoch ist es frag
lich, ob dies schon lur Zeit Heinrichs n. \Vie in andern 
Klostern geschah, da H elrn arshausen dama!s noch in den 
ki.immerlichen Anfangen steckte. W enn die meisten Giiter, 

') Vg!. T. [ S. 262. 
' ) Notariatsinstrument vom 12. Aug. 1496. Filrstentum Pader

born Nr. 2205a Staatsarchiv l\1i.i nster . 
• ) 1504 Okt. 3. Furst. Pad. Nr. 2247 . . 

/ 
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die im Register verzeichnet sind, zum Pfrundengut ge
schlagen wurden, wie man als sicher annehmen kann, dann 
mull dies einen bedeutenden U mfang gehabt haben; das 
Pfrundengut wurde nicht wie das Abtsgut zu den Lei
stungen fur das R eich herangezogen 1). Wurde ein Gut 
verkauft, dessen EinkUnfte dem K onvent zustanden. so 
rnuBte es durch ein anderes ersetzt werden. Eine ganze 
R eihe von feststehenden Ausgaben war auf bestimmte 
Gilter angewiesen. Das Hospital war ziemlich rei ch aus
gestattet, es diente nicht nur als Herberge. sandern auch 
als Kranken- und Siechenhaus ; im Jahre 1561 wurde ein 
Haus in der Stadt, "das a lte Spital" genann t, verkauft 2). 
Auch fur die KariUlt, die Speisung der Bruder bei autiler
ordentlichen Gelegenheiten, di e U nterhaltun g der Kloster
schuler , die Bibliothek und ein zeln e kirchliche Zwecke 
waren Einkunfte ven Grundstiicken oder andere Gefalle 
ein fur allemal vorgesehen. Wie g roll die Zahl der K on
ventsmitglieder zur Zeit der B1ute gewesen ist, I,,£lt sich 
nicht feststellen, doch k ann man sie mit Rucksicht auf 
and erweit bekannt gewordene Frequenzziffern auf durch
schnittlich 24 schatzen. Im Anfang des 12. Jahrhunderts 
ragte Helmarshausen. wie berichtet \Vird, nicht nur dUTch 
die gute Zucht, sondern auch durch die starke Besetzung 
unter den Kldstern des Bistums Pad er born hervor ' ). Mit 
der Verschlechte rung der materiellen Lage der KIOster 
mu£lte auch die Zahl der Mdnche sin ken, urn endl ich in 
ma£liger H ohe festgesetzt zu werden. Im Jahre 1337 be
stand der K onvent aus 14 Mitgliedern , die zum grollten 
Teil van ritterlicher H erkunft waren '). Die einzelnen Pra
benden, deren Zahl vermutlich schon festgesetzt war, wurden 
ausgestattet, und durch diese Einfiihrung des Pfriindenwesens 
naherten sich die KIOster de ll freien S tiftern nicht weniger, 
als durch die Vernachlassigung der R egel. und der geist
lichen Pflichten. Im 15. Jahrhundert waren die Pfriinden 
offenbar nicht mehr begehrenswert, denn die Ritterbiirtigen 
vcrschwanden aus dem K onvent, wie sie mit dem Vor
d rin gen der Bursfelder R eformation ,auch die iibr igen Bene-

1) Am Kopf pes Verzeicbnisses der Gefli ll e steben die von Wenck 
ausgelassenen, von durchlOcherten Stell cn unterbrochenen Worte : 
Supra notata et redi tus eorum pervenient ad . .. rratrum & receptio
nem hospitum et ad alias .. . ecc1esie . Van den Liererungen an den 
koni(!:lichen Hor gele~en t1ich seiner Reisen war das Kloster durch das 
Privileg Ottos Ill. be'reit. 

' ) Zeilsehr . r. westf. Geseh. 39 " 157. 
S) Sehate n , A. P. 1, 666, dessen Zeugnis hierin unverdachtig ist. 
. ) Urk. v. 20. Marz 1337. S1. M. 
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diktinerklOster in W estfa len mieden. Nur die Abtswiirde 
blieb in der Regel dem Adel vorbehalten, und es wurden 
Opfer gebracht, urn sie zu erlangen. Die Wahlurkunde 
des letzten Abts ist van neun K onventsmitgliedern unter
zeichnet, die Zahl der Pfriinden war damals vielleicht auf 
zwolf festgesetzt. 

Der Abt konnte von den Monchen Gehorsam ford em 
und besall ihnen gegeniiber eine weitgehend e Gewalt, doch 
herrschte er nicht unumschrankt. Bei allen wichtigeren 
A ngelegenheiten war er an die Zustimmun g des Konvents 
oder seiner Mehrheit gebunden, auch hatte er iiber d ie 
Verwaltun g Rechenschaft ablulegen. Der P ropst (Dekan), 
der die n;;chste Stelle nach ihm einnahm, war der Ver
treter des K onvents. Im Verlauf der Zeit wurden die Be
fugnisse des Abts noch weiter eingeeng t, jede U rkunde 
uher Gegenstande van einigem Belang muBte mit dem 
K onventssiegel, das der Propst od eT Prior unteT H anden 
hatte, versehen w erden, urn gultig zu sein, und bei besoll
ders wichtigen Entscheidungen hatten nun auch die Mi
nisterialen und Lehnsleute mitzureden. Endlich kam cs 
dahin, dall der Abt bei sein em Amtsantritt eine Kapitu
lation einging. indem er SChWUT, ein e Anzahl van Be
dingungen , meist vermogensrechtlicher Art, unverbruchlich 
zu halten . In der Bliitezeit der Abtei, als illr Besitl noeh 
wuchs, mu0te der Abt, w enn er regieren w ollte. in welt
lichen Geschaften fast ganl aufgehn, so dall fiir die Aus
iibung der geistlichen Pflichten nicht immer viel Zeit blieb. 
Es war demnach eine Frage von g roller Wichtig keit, ob 
ein den Schwierigkeiten der V erwaltung gewachsener Vor
steher gefunden werden konnte. Denn der iiber einen 
weiten Bezirk verstreute Grundbesitz. der nicht ohne regel
mallige personliche K ontrolle bleiben durfte, die lahlreichen 
R echtsgeschafte mit den Streitigkeiten, die oft gen ug aus 
ihn en entstanden, die Wahrung der Stellung, des Besitl
standes und der R echte des Klosters stellten an die Arbeits
kraft und die Gescbaftsgewandtheit des. Abts Anforde
rungen, denen nur wenige gentigen konnten. 

4. Die Gegenstilnde der Ubertragung. Die Or
ganisation des Grundbesitzes und seine Ertrage. 
Die Aufiosung der alten Verfassung; ihr Ersatz 

durch die Pachten. 
Die Verwaltung des Grundbesitzes g randete sich auf 

die Bufe als wirtschaftliche Einheit. Die Hufe mit der 
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Hofstt:itte und den Gebauden war auch in den meisten 
Fallen Gegenstand der Vbertragun g, nur selten erscheinen 
halbe Hufen, einzelne Ack er od er g ro£lere .Guter, die indes 
a uch nach Hufen berechn et werden . Die Hufe umfa£lte, 
abgesehen von der Hofstatte, dem Hausgarten, W ord ge
nan nt, und den meist besonders gerechneten Wiesen rund 
30 Acker Land, zu ihr gehOrte die Nutzung der Weide 
und der W aldhute sowie die Holzberechtigung. Von einer 
vorgeschrittenen Zersplitterun g des Hufenbesitzes, \Vie s ie 
fur den au~e rsten Westen des Reiches angenommen wird , 
kann im engrischen Sachsen wahrend des 12. und 13. Jahr
hunderts keine R ede sein . Nach dem R egister wurden 
FronhMe oder Landguter in 14 Fallen iibertragen; ihre 
Gr613e, die nicht immer angegeben ist, schwankt zwischen 
3" . und 13 Hufen, zwei Muhlen und zwei Forsten sind 
besonders angefuhrt. Die villa, die einmal als Gegenstand 
erscheint, ist begrifflich wohl dasselbe wie ein Fronhof. 
Vber den U mfang des Sallandes sind nirgends Angaben 
gemacht. In 79 Fallen werden Hufen, einzeln e oder zu 
mehreren, genannt, darunter ist eine Hufe mit einem 
W einberg von zwei Morgen, halbe Hufen erscheinen sechs
mal, Grunrlbesitz, nach der Ackerzahl berechnet, mit oder 
ohne Hofstatte achtundzwanzigmal. Die Gro£le geht dabei 
von einem bis zu 40 Acker, und es sind bisweilen halbe 
oder ganze Hufen anzunehmen, die nur nicht als soIche 
bezeichnet werden. Endlich werden zwei Hausstatten und 
zwe i Kirchen erwahnt. 

Mit den Fronhofen und Hufen wurden auch Menschen 
iibertragen, unfreie Knechte (mancipia) und H orige (litones). 
Die erstere, wie es scheint, nicht zahlreiche Klasse gehOrte 
zu den Fronhofen, die in der Regel aus drei bis vier 
Hufen bestanden, doch k onnten ihre Angehorigen a uch 
davan losgelOst werden und den Eigentumer w echseln ; 
die letzteren, Leute von geminderter Freiheit, waren die 
Bebauer der einzelnen Hufen, sie bildeten den Stock des 
Bauernstandes und hatten ein festes Besitzrecht. Die 
Hufe mit Zubehor bildete die wirtschaftliche Einheit, aber 
die Verwaltun g einer g rollen Grundherrschaft konnte bei 
den unuberwindlichen Schwierigkeiten, die damit verbunden 
gewesen waren, nicht au f sie begrundet w erden. Deshalb 
wurden durchgehends Zwischenstellen geschaffen in den 
Meieramtern (Villikationen), die aus einer Anzahl von 
Hufen, welche nicht in demselben Ort liegen mu£lten, zu-

• 
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sammengesetzt wurden ' ). An der Spitze des Amtes stand 
der ~feier, in der R egel ein Ministeriale; er vertrat den 
Grundherrn im Hofgericht. verwaltete die Meierschaft und 
bewirtschaftete mit den Kn echten den F ronhof. von dem 
er eine ziemlich hohe F ruchtrente zu geben hatte. Dabei 
gtand ihm nicht nur die volle A rbeitskraft der etwa vor
handenen Knechte zur Verfiigung. sondern auch die Horigen 
hatten ihm D ienste. vor allem Pllug- und E rntedienste. zu 
leisten. A uf diesem Grund beruhten auch die F ronden. 
welche den Burgern der Stadt H elmarshausen noch im 
16. J ahrhundert aullagen. Nur in einem Fall erscheint 
der Dienst mit Geld abgelost , was in spaterer Zeit oft 
geschah '). Von der E inordnun g in eine Meierschaft schei nen 
nur ein zelne abgelegene Hufen ausgenomm en gewesen 
zu sein, sie leisteten meist einen feststehenden Geldzins. 

Die Oberaulsicht uber die Meier, d ie in ihrer Ge
bahrung regelmallig und streng uberwacht werden mullten, 
tibte der Abt selbst aus, wenn er nicht etwa einen Ver
treter sandte. In R Ossing bei Hildesheim. vermutlich der 
g ro.0ten Meierschaft, wenn man von H elmarshausen ab
sieht, erschien er mit zwolf Pferden. empting einen drei
fachen WilIkomm, und fUr drei Tage waren ihm Lebens
mittel. Met und Bier zu lielern; auf den kleineren Amtern 
lastete nur eine Herbergspflicht van einem oder zwei 
Tagen, und die Leistungen waren dementsprechend ge
ringer. D ie F ruchtgefal\e, welche der Meier fur A mt und 
Gut zu entrichten hatte, waren entweder auf Teilbau ge
grundet , so dall in der R egel ein Drittel oder ein Viertel 
des K Ornerertrags abgeliefert werden mullte, od er sie 
waren in bestimmter H ohe festgesetzt . Von Getreidearten 
werden W eizen, R oggen, Gerste und H afer erwahnt, doch 
ist unter W eizen vielleicht ofters S pelzweizen zu verstehen , 
der bis ins 17. J ahrhundert hinein im Diemelgebiet unter 
dem Namen A ndacht gebaut wurde; an einer Stelle wird 
der Spelz ausdrucklich genannt '). Au.llerdem komm en 
unter den Leistungen vor Hulsenfruchte, H opfen '), F lachs, 

I) Vgl. W. Wi ttic h , Die Grundherrschaft in Nordwestdeutsch
land, S. 272 IT. 1896. 

I) W. a. a. O. S. 74. In Bukkenhusen ... nu denarios pro opere 
estivo. 

I) W. a. a. O. S. 74. Hinter den Warten : GolhCrithus soluil 11. 
modios siliginis steht im Original : .... e spelte. Zur Sache vergl. 
J. Hoops ) Waldbi:iume nod Kulturpflanzen im germanischen Altertum 
1905, S. 438. 

') W. a. a. O. S. 72 isl ausgelassen : XII modios humili) des
gleichen: V remel (Gebund) lini. -
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Braumalz, K ase, Eier, nach Steigen !(erechnet, Schweine 
von einem bestimmten Gewicht, HUhner, seltener Ganse, 
Schafe und Lamm er, H eringe, Ziegenfelle, Rindshaute 
und Fasser. Zu ' mehreren van diesen Abg aben hatten 
die H origen beizutragen. 

E s ist als sicher a nzunehm en, daJil die Hulen mit 
eine m feststehenden Zins, sei es an Geld oder an F rucht, 
tibertragen wurden, der nicht w ohl verandert w erden 
konnte . lm Giiterregister, w o seine H Ohe meist nicht 
ange!(eben wird, erscheint in 27 Fallen ein Geldzins, der 
von 8 Denaren bis zu 18 Schillin gen schwankt. weil die 
Verha.ltnisse sehr verschiedenarti g waren. A Is ein ge
wisser D urchschnittssatz ist cler Betrag von vier Schillingen 
zu betrachten, es is t deutlich zu erkennen, wie er in frucht· 
baren Gegenden z. B. der Leineniederun g daruber hinaus
geh!. In dem vid fach zerslOrten Verzeichnis der Gefalle 
werden H ufenabgaben an Geld und Naturalien erwahnt. 
Erstere stimm en nicht uberall mit den im Gtiterregister 
angegebenen tiberein, sondern sind zuweilen h6her ; der 
D urchschnitt erscheint aber als derselbe. Die Frucht
lieferungen der Horigen schwanken ahnlich wie die Geld
zinse, was vermutlich nicht imm er auf der verschiedenen 
E rg iebig keit des B odens beruht ; einzelne Hufen, z. B. in 
W eende, sind so angesetzt. dall sie a ls stark belastet er
scheinen, mag man das Malter zu dem niedrigsten Satz 
annehmen. der denkbar ist. U rn einen sicheren Begriff 
von der Bedeutun g der Fruchtgefalle fur die Wirtschaft 
des Klosters und der Bebauer Zll erhalten, miH3te man 
das gel ten de MaltermaJil kennen. Mit ziemlicher Sicher
heit lallt es sich fur das 16. Jahrhundert ermitteln , und 
zwar aus den angenomm enen U mrechnun gssatzen auf das 
damals eingefuhrte hessische Viertel, danach enthielt das 
an der unteren Diemel ublicbe, in 8 Scbeffel geteilte 
Malter rund 368 Liter. Aber es ist mebr als Iraglich, ob 
man dies MaJil obne weiteres auf den Beginn des 12. J ahr
hunderts ubertragen darf, was Lamprecbt mit den M.Jilen 
des Moselland es zu tun geneigt ist 1). Dagegen spricht 

. zunachst die H ohe der Leistungen, die sich in vielen Fallen 
ergeben wiirde im . Gegensatz Zll der feststehenden Ge
rin g fiigigkeit der Ernteertrage in jener Zeit ; fern er aber 
wird an einer Stelle ein Malter W eizen Zll zwei, R oggen 
Zll drei Scheffeln gerechnet, und es wird auch ein klein er 

1) K. La m pr e c ht , Deutsches WirtschaUsleben im Mittelalter Il, 
505 IT. 

\ 
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Seheffel, ein Seheffel des A bts erwahnt '). 1<:I{ ist viel 
wahrseheinlieher, dall je nes Malter mit de m a uf 142'1, Liter 
berechneten hessischen Viertel. das auch vielerorten Malter 
genannt wurde 2), a nnaherend ubereinstimmte. 

Auf E rforderu des A bts hatten die H 6rigen, \Vie es 
scheint, die Naturali f' 11 mit eigenem Fuhrwerk nach H el
marshausen zu schaffen, sie erhielten dann wahl ein rei ch
liches Mall!, urn sie fur diesen Dienst zu entschiid igen 3). 
E in e gro~e Me nge van Naturalien wurde daher im H erbst 
an den Sitz de r Ve rwa ltun g g ebraeht, und bede utende 
Geldbetrage gingen ein. solange als diese Organisation 
des Grundbesitzes ohoe wesentliche Sta run g arbeitete. Aber 
die Eleme nte des Verfalls und selbst der Auflosung waren 
sehon fruh vorhand en und wirkten urn so rascher, als sie 
a uf verschiede nen Verhaltnissen beruhten . Gerade urn die 
Zeit, da die Quelle def S chenkungen versiegte, ger iet immer 
mehr Kfosterg llt in den e rbli chen Besitz der Ritter , die 
ihren Einftull auf die Angelegenheite n der Abtei in jeder 
W eise a llszlldehn en sllchten. Die Geldzi nse ve rlore n a n 
Bede utung wegen der verminderte n K aufkraft des G eldes 
und der fortschreitenden Miin?versehleehterun g, die Frueht
gefalle gingen weder voIlsUindig noeh regelm allig e in, da 
die imm er selbstandiger gewordenen Meier ihr Amt zum 
eigenen V orteil ausbeutete n, den Aekerbau wohl gar hin
d erten und sehadigten. 

Wie und wann die llnhaltbar gewordene Organisation 
in H elm arsha usen umgesta lte t wu rde, laSt sich bei der 
Diirftigkeii der urkundliehen O berlieferun g im einzelne n 
nicht nachweisen; vermlllli ch ist dort \Vie anderwarts zu
nachst der Versuch gemacht wa rden, die Meiera mter a uf 
eine bestimmte Zeit zu verpaehten. 1m Verlauf des 14. 
Jahrhunderts wurde die Ve rfa.sun g der Grundherrsehaft 
v6I1ig geandert, Meier und Horige werden bald nieht mehr 
genannt 4). Der zusammengeschmolzene Grllndbesitz, tiber 

' ) W. a. a. O. S. 73. 
3) Vii m a r , Idiotikon von Kurhessen L883, S. 2i'i9. 
' ) Bei W. R. a . O. S. 72 ausgelassen : iusserit abbas cum equis 

suis & vehiculis .. ; et habebunt bonum convivium. 
' ) In einer Url..-unde vom 26. Marz 1308 (St. M.) heiBt es: homines 

eorundem dlcto conuentui i u rei i ton i co pertinentes iuxta Leynam 
in villis circumquaque commoranles. Etwa gle ichzeitig isl vereinzelt 
auch noch in Oberhessen von dem ius litonum die Rede. Vg\. Z~it
schrift f. hess. Gesch. 30 S. 126 Anm. L Im Paderborner Gebiel 
kommen noch im Jahre 1330 li tonici et adscriplieii .. sub omni jure 
litonieo el Juga vor. Zeitschr . f. hess. Gesch. ~ S. 126. 

ZeitBehr. B d . 40. 2 



I 

-

- 18 -

den das Kloster oach frei verfUgen konnte, wurde in cler 
Form van MeierhlJfen, Hufen oder ein zelnen Stucken ver
pachtet, und zwar meist auf Zeit. Die MeierhOfe waren 
von verschiedener GrOBe, in der Regel wurden sie aber 
aus zwei Hufen gebildet. Die Pacht, die hauptsachlich in 
Getreide, {eroer noch in eini gen anderen Naturalien und 
ein em klein en Geldbetrag geleistet wu rde, war an sich 
und im V ergleich mit a nderen in der Gegend vorkommen
den Satzen nicht hoch; sie war zwischen Michaelis und 
Martini fallig, und wer damit s;tumte, konnte des Gutes 
entsetzt werden. Besonders war dies auch bei den zahl
reichen Pachtlehen der Fall, die meist nur eine gering
fUgige AnerkennungsgebUhr einbrachten. Die Frage, ob 
die Pachter gesteigert werden k Onnten, wird in dem Be
richt Mollers an die hessische Regierun g offen gelassen; 
es hei13t in ihm, be i einigen scheine es mOglich. 

Zur Zeit der Auflosun g bezog das Kloster die haupt
sachlichsten standigen Einnahmen aus H elmarshausen, 
Deisel und Langenthal. Die E inkun fte aus Helmarsbausen 
wurden angeschlagp-n auf rund 79 Gld. an Geld, 118 Malter 
Roggen, 116 Malter Hafer, 20 Schweine, 169 Huhner 
und einige Naturalabgaben von geringerem Belang. Von 
den ubrigen oach vorhan denen Gtitern erwarb Padcrborn 
die in seinem Gebiet belegenen infolge des Vertrags vom 
Jahre 1597; was aus den andern geworden ist, die unter 
fremder Landeshoheit standen, liif3t sich nicht feststellen, 
doch scheint es so, als ob bei der AuflOsung der KIOster 
eine gegenseitige Verzichtleistung geUbt Ware. Die 9 oder 
10 Salbucher aus verschiedenen P e rioden, d ie bei der Ein
nahme des Klosters durch Paderborn vorhanden gewesen 
sein sollen , sind allesamt verloren . 

•• 
5. Ubersichtliche Zusammenstellung der nach-

weisbaren Giiter des Klosters. 
Der U mfang des GUterbesitzes ist fUr keine Periode 

vollstandig bekannt, und es 1St anzunehmen, daJ3 ein e 
nicht unbedeutende Zahl von Orten, in denen das Kloster 
zu irgend einer Zeit begutert war, in den fragmentarischen 
Quellen Uberhaupt nicht genannt wird. Deshalb kan n 
auch das folgende Verzeichnis der O rte, wo Grundbesitz 
nachweisbar ist, auf Vollstandigkeit keinen Anspruch 
machen . Die richtige Deutung der Namen auf noch be
stehende oder ausgegangene Orte 1St in den weitaus meisten 
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Fallen sicher, in einzelnen kann sie zweifelhaft sein, zu
mal wenn es sich urn Wustungen handelt ; auf hlohles 
Raten ohne bestimmte A nhaltspunkte ist verzichtet worden. 

Aeche n hei m (A eckenheim) juxta F ranconoforl. W. 
Nr.1l. Eck e nheim bei Bergen, fruh er zum Kreis Hanau 
gehOrig. jetzt zum Landkreis Frankfurt a . M. gezoge n. 
Die Edle Frithurun, welche die Schwesterschaft des Klosters 
angenommen hatte, iibertrug einen W einberg von zwei 
Acker, eine Hufe, von der aus der W einberg bearbeitet 
wurde, und zwei Ministerialen, behielt sich aber den NieJd
brauch var. 

A e chi nun. W . Nr. 69, 91; Hechinen, Eichenen, 
Echinen, Echinun. W. S . 75. Echen wust sudwestlich 
von Borgentreich Kr. W arburg 1). Ein Ministeriale des 
Sliftsvogts, des Grafen H einrich des Dicken von Nord
heim, schenkte mit Genehmigung seines Herrn eine Hufe, 
ein ni cbt Benannter 20 A cker. 1m Jahre 1253 belehnte 
der A bt Gottfried den Ritter Berlhold Schuwen gegen 
Zahlung von 110 Mark mit 7 Hufen, wovon drei in Hechine 
lagen. W. U . IV Nr. 541 a. Im Jahre 1288 bekundeten 
die R atmannen in Borgentreich. daJ3 ein Mitburger zwei 
Hufen in Echene dem Kloster Helmarshausen aufgelassen 
habe. W. U. IV. Nr. 1980. Spater ging das Dorf aus, 
seine F lur wurde zur Gemarkung von Borgentreich ge
zogen. Der Abt Dietrich verkaufte Hofe, in campis Echne 
gelegen, im Jahre 1403 dem H ospital in Borgentreich und 
einem Geistlichen. 

Aedenhusun . W . Nr. 93 = 112. Aedenhusen 
(nicht Adenhus, wie bei Wenck). Eddessen wust sud
ostlich von Borgholz Kr. Warburg. Der Freie H ermann 
iibertrug zwei Hufen. Die van Amelunxen trugen spater 
das Dorf Eddessen von Braunschweig zu Lehen, den Be
zirk mit den Geholzen Eichhagen und Lefersieg von 
H elmarshausen. Vgl. Zeitschr. f. west!. Gesch. 44 2 S . 107. 
1m Walde steht noch eine Kapelle, die Klus Eddessen. 

Aeissun . W. Nr. 82. Ei/3en Kr. W arburg. Qtto 
von Nordheim schenkte eine Hufe. In unbekannter Zeit 
wurde der Besitz des Klosters sehr vermehrt. denn im 
Anfang des 16. Jahrhunderts gehOrte ihm eine Anzahl von 
MeierhOfen. die verpfandet waren. . 

-
I) Diese Wii stung ist gemeint mit der Achinere marca in der 

Urkunde Dtlas 1. vam 1. Mai 944. Manum. Germ. Dip!. J Nr. 57. 
2' 
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Aelkirishus o n. W. Nr. 30. Elkershausen bei 
Friedland a. d. Leine. Die Schwester Lucia, die vermut
lich einem thuringischen Grafcngeschlecht angehorte, uber
trug dem K loster einen Ministerialen mit seinem Gut. 

Ah lisen. Lehnrevers Philipps von Twiste uber das 
Gut Ahusen 1474 Sept. 21. (St. M.). Im Jahre 1538 hatten 
die von Twiste daselbst noch mehr als zwei Hufen zu 
Lehen. A h us e n wust zwischen Peckelsheim und Lowen 
Kr. Warburg. 

Aldenh e ri se. W. Nr. 45. Altenheerse bei 
Dringenberg Kr. Warburg. Fur zwei Hufen daselbst gab 
Konrad von Eberschutz, Vogt des Klosters Neuenheerse, 
dem Kloster Helmarshausen ein Gut in Obermeiser Kr. 
H ofgeismar. 

Alebr oc h. W.Nr.109 = 12l. DerPfalzgrafFried
rich schenkte daselbst zwei Hufen; nach von Uslar-Gleichen, 
Gesch. der Grafen von Winzenburg S. 204, 210, 216, 231 
war es Friedrich 1., Pfalzgraf von Sachsen (992- 1036), 
doch ist das ganz unwahrscheinlich; cher ist an Friedrich 
von Goseck und Somm erschenburg (1.088 - 1120) zu den ken. 
Vielleicht ist A lbr o k zwischen Brakel und Nieheim ge
mcint, es gab auch ein Albruk, das jetzt wust ist, im 
SoIling oberhalb A llersheim bei Holzminden. Zeitschr. d. 
hist. Ver. f. Niedersachscn Ul78 S . 179. 

Altengrone. Gr o nebeiGOttingen. ImJahre 1226 
beurkundete H einrich, H erzog zu Sachsen, daLl die Bruder 
Diether und Alard von Borchtorpe dem A bt von H elmars
hausen acht Mansen in Aldingrone fur 145 Mark verkauft 
hatten. Die Bruder von Borgtorf verk auften dem A bt 
K onrad IV. im Jahre 1248 das Patronatsrecht uber die 
Kirche und <lie Vogtei fiir 22 Mark. St. M. Berthold von 
Waake war im Jahre 1425 vom Kloster belehnt mit acht 
Hufen, zwei Sattelhofen und einem K othofe in Altengrone 
sowie dem Kirchlehn daselbst. G. Schmidt, U rkunden
buch der Stadt GOttingen 1401-1500 Nr. 110. Diese 
Lehnstuck e hatte im Jahre 1484 Simon Giseler zu Gottingen 
(Overham V, 248), im Jahre 1535 waren sie noch im Be
sitz der Familie Giseler. 

A l vesce n. A l uessen wust bei Steinheim Kr. 
H Oxter. Zwei Bruder von Cold en erklarten ums J ahr 1290, 
daLl die dortigen Stiftsguter nach dem Tod ihres Bruders 
Engelharct frei zuruckfallen sollten. W. U IV Nr. 2124. 

Amalg a teshus o n. W . Nr. 49; Amalgotessun W. 
S. 73 (Amalgotesh. Amalgotessen S. 75). Die Freie Wirin-

, 
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burg verpfandete dem Kloster eine H ufe mit dem Zehnten 
fur neun Pfund. Nach den Leistungen zu schlieMen, war 
der Ort ganz im B esitz des Klosters. Im J ahre 1336 ver
sehri eb der Abt R eimbold dem E rzstift Mainz die Halfte 
des dortigen Gutes gegen die Zusage seines Sehutzes. 
Falckenheiner , Geseh. hess. Stadte und Stifter n . U rk. 18. 
Spater trugen die von Sehaehten den zehn Hufen um
fassenden H of Amelgotessen zu Lehn. Die F lur des ehe
mali gen D orfes b ildet den Sehlollbezirk und die Domane 
Wilh e lm s th a l Kr. H ofgeismar. 

Anunroth. W. Nr. 86. Anenrothe VI. S . 73; Anan
roth S. 75, Manr o d e Kr. W arburg. Der Freie Betto 
iiber tru g zwei H ufen. D er O rt heillt im J ahre 1337 Anrode, 
im J ahre 1568 Manrode. 

As th e m. W . Nr. 86. D er Edle Bemhard verkaufte 
dem Kloster sechs Hufen fUr 70 Mark S ilbe r. Ostheim 
Kr. H ofgeismar. Der Abt H erman n besehwerte sieh im 
J ahre 1364, dall die Freigiiter des Stifts in Ostheim gegen 
die Vertrage v on den main zischen Amtleuten mit Vog tei 
und Diensten belegt wiirden. Im J ahre 1398 erteilte der 
Abt Dietrich ein Lehn von zwei Hufen, das nach dem 
Tode des Belehnten erlOsehen sollte. 

Astuflon. W . Nr. 56-59. Burg uffeln bei Greben
stein, das noeh im 17. J ahrhundert Ostuffeln genannt wurde. 
D er Ed le Dietrieh von Dassel iibertru g eine Hufe, die 
Bruder Folcrnar und W al ei ne H ofstatte, 22 A eker Land 
und den Kirehsatz, die edle Frau H elmburg, Gemahlin 
des Grafen Dedi von Ziegenberg, eine Hufe. Die Knappen 
D ietrieh und Heinrieh von V ffeln erhielten im J ahre 1296 
eine Hufe zu Lehn. U rk. des B. Gen.-Vik. zu Paderbom . 
Das Kloster besall urns J ahr 1520 noeh Guter vor Burg 
uffeln, die als Pachtlehen ausgetan waren. 

Ath o lu ess u n. W . Nr. 89. D er Edle Adolf uber
gab ein Landgut von dreieinhalb H ufen fur das Seelen
heil seiner Mutter Ethelinde, die im Kloster die letzte 
Ruhe gefund en hatte. Vielle ieht ist an e ine Wustung hei 
H Oxter zu denken. (H ermann us de atholuessen. 1206. H bxter. 
v. Spileker, Geseh. d. Gr. v. Everstein Ub. S. 34, vg!. aueh n, 30). 

Begeda!. W. Nr. 33. Der Stiftsvogt Graf Siegfried 
von Bomeneburg, der letzte mannliehe Sproll aus de rn 
N ordheimer Gesebleeht, ubergab dem h. Modoald eine 
Hufe und zwei Kneehte. B ege thal \Vust oberhalb Biseb
hausen Kr. Witzenhausen. Landau, \Viistun gen S. 313. 
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Ben kin e t h 0 r p. W. S. 72, Benscingthorp, Bensthic
dorf S . 75. Ben s d 0 rf wust zwischen Sababurg und 
Gottsburen Kr. Hofgeismar. lm ersten Drittel des 19. Jahr
hunderts entstand dort wieder ein Bauernhof, Bensdorf 
die Mietz genannt. Landau S. 11. lm J ahre 1336 waren 
noch Guter in dem Ort vorhanden. Falckenheiner II. U . 18. 

Bivelte. W. Nr. 1. Biuilte W. S. 74. Der Freie 
Hildibracht, cler in die Bruderschaft aufgenommen war, 
schenkte zwei Hufen. Benfeld \Vust bei Volkmarsen. 
Landau S. 42. 

Bobbantun. W. Nr.10, Bobbentun W. S.74. Die 
edle Frau Frithurun, welche in die Schwesterschaft auf
genom men war, schenkte vier H ufe n, die edle Frau Adel
heid, die var der Stiftskirche bestattet wllrde, zwei H ufen. 
Bovenden bei Gottingen. lm 15. Jahrhundert waren 
Gottinger Burger mit Landereien daselbst belehnt, damals 
bestand der Resitz aus anderthalb Hufen und einem 
"Anzedelshove" sowie dem Zins aus der oberen Muhle. 
Noch im Jahre 1540 gab der Abt Georg 52 Morgen Land 
zu Lehen. 

Bredenlo. W. S. 74. Seine Stelle \Vird bezeichnet 
durch eine Feldlage bei Trendelburg, die auf der topo
graphischen Karte von Kurhessen "Aufm brei ten Lothe" 
heillt. Landau S. 18. Berthold von Schonenberg und 
andere machten im Anfang des 13. J ahrhunderts der zu 
H elmarshausen gehorenden Villikation Bredenlo eine 
Schenkung. Urk. St. M. lm Jahre 1356 vermeierte der 
Abt H ermann die Guter Desnemersch und Bredelo vor 
Trendelburg, spater verpfandete er sie dem Landgrafen 
H ermann von H essen. 

Bredenuorde. W. S. 73. Brevorde bei Polle a. d. 
W eser. Die Leistungen lUT Villikation lassen auf einen 
Besitz von mehreren H ufen schliellen. 

Brema. Bremen. Der Erzbischof Adalbert schenkte 
dem Kloster eine H ausstatte, sein Nachfolger bestatigte 
es im Jahre 1147. Urk. d. B. Gen.-Vik. zu Pad. 

Broke. W. S. 75 (de molendino in Broke). Broke 
unmittelbar nordlich von Deisel, wo die Feldlage noch so 
heillt. Landau S. 18. 

Brummenessun. W. Nr. 41, am R and Brtinessen. 
Der Freie H aico schenkte zweieinhalb Hufen, ein anderer, 
dessen ,Name ausgelassen ist, 22 Acker und eine balbe 
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Hofstatte. B r u n e ss en wiist an der Holzape unterhalb 
Gottsburen, wohin nach dem Sababurger Salbuch vom Jahre 
1570 eine Wiese zu Breunsen gehorte. Es ist das Brunest
heim, das in den Miracula S. Modoaldi Monum. Germ. 
SS. XII, 360 genannt wird. 

Buggenhuso n. W. Nr. 5; Bukkenhusen W. S. 74, 
im Original Bukkenhuson. Die edle Frau Bertha (vg!. 
Nr. 25) ubertrug dem Kloster zwei Hufen fur sieben Pfund. 
Bu e n se n s. o. von E inbeck. Der Abt Jobann uberliel3 
im J abre 1292 den E inwohnern zwei H ofe zum Bau einer 
Kapelle.W. U . IV Nr. 2208. Im J ahre 1339 erklarte der 
H erzog E rnst von Bra unschweig, dal3 er das Kloster 
\Vieder in den Besitz des Gutes zu Bugghenhosen gesetzt 
habe, "dat wi in use were gbeclaget hadden". Pachtlehen 
zu Buwense~ erteilte der Abt Johann im Jahre 1517, 
ebenso der Abt Georg im Jahre 1538. Der H erzog Ernst 
von Braunschweig ersucbte den Landgrafen Philipp im 
J ahre 1559, ihm einige geringe Landerei zu P uggensen 
zu iiberlassen, weil das Kloster van Ordenspersonen frei 
und mit soIchen geringschatzigen Giiterchen w enig aus
zurichten sei, wie es mit g roJ3eren Klostergutern gehalten 
werde, die in andern Obrigkeiten gelegen seien. Der 
Landgraf Wilhelm von H essen belehnte noch im Jahre 1569 
drei Benannte mit dreieinhalb Hufen var Bobenhausen. 

Burch a rdin e hu son. W. Nr. 104 = 119, wo das 
Orig inal Burcbardinchuson hat. Der Edle W olferik gab 
neben andern GOtern eine Hufe und eine MGhle im Aus
tausch gegen anderen Besitz. Bo rli ng h ause n Kr. 
Warburg. 

Bud e n e f e I d e. W . S . 74. Das Kloster besaLl die 
Weserfahre, von der eine jahrl iche Abgabe von 16 Schil
lingen fi e!. Bod e nf e ld e Kr. Uslar. Das Stift uberliel3 
dem Kloster Lippoldsberg im J ahre 1216 .zwei Drittel einer 
H ofstatte fUr anderen ihm naher liegenden Besitz. Einiges 
Klostergut war noch im Anfang des 16. J ahrhunderts vor
handen, jedoch seit einiger Zeit abgekommen. 

B ur m i. Mon. Germ. Dip!. III Nr. 266. Der K bnig 
Heinrich II. schenkte dem Kloster im J ahre 1013 Grund
besitz in dem Ort. Es ist mit Grund vermutet word,en, 
da.f3 Burmi verschrieben ist fOr B u ri u n und das Dorf 
Gottsbu r e n im Kr. H ofgeismar gemeint 1st. Vg!. 
Bottger, Diozesan- und Gaugrenzen Norddeutschlands If, 
305; Wigand, Traditiones Corbeienses § 327 Buria (in 
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pago H essi), § 461 Buriun. In der Grenzbeschreibun g des 
Reinhardswalds vom Jahre 1020 hei13t der Ort Gunnesburin, 
spaterbin bald Gundesburen bald Hundesburen, bis nach 
der Auffindung des hei li gen Leichnams und der Errich
tung eines W allf. hrtsorts die Schreibun g Godesburen ums 
Jahr 1330 ausschlielillich herrschend wurde. Der Abt Engel
hard verkaufte StiftsgUter daselbst, welche die BrUder va n 
Nienover zu Lehn gehabt hatten, im Jahr 1333 dem Kloster 
Lippoldsberg, die Einktinfte van anderen wurden vom 
Abt Johann van der Lippe im J.hre 1517 verpfandet . 

Ca p e ll a ultra Frideslar. W . Nr.35. Die Schwester 
Liudburg schellkte eine Hufe. Cappe l bei F ritzlar. 

C h a ldun W . Nr. 59, K alden W . S.73. Abikko 
iibertrug eine H ofstatte und elf Acker ; Liuthve fiir sei nen 
Sohn H ocilin, der einen K necht des Klosters getOtet hatte, 
mit Genehmigu ng des Vogts secbs A cker gem alii der Be
rechtigung des H errn, das W ergeld fii r getatete Diener 
zu erheben; eine Frau ini Einverstandnis mit ihrem E rben, 
demselben H ocilin, zwei A cker. Nach dem V erzeichnis 
der Gefalle betrug der Besitz des Klosters funfeinhalb 
Hufen. C a I den bei Grebenstein. Im Jabre 1290 gab 
Johann van Cold en, der den Zins va n einer Hufe langer 
als zehn Jahre nicbt entrichtet hatte, dem I{Joster eine 
H ofsUitte und eine halbe Hufe, frei es E igen, unter der Be
ding ung, daJ3 er und seine F rau beide Guter ohne Ab
gabe nutzen diirften, dalil aber nach dem Tode des Mannes 
oder der Frau die H alfte, nach dem Ableben beider das 
Ganze an das Kloster fa llen sollte . Gegen das Ende des 
14. Jabrhunderts verkaufte Hans van K alden dem Kloster 
H ardehausen ein H aus und Land zu Kaldell, wovon dem 
Kloster H elmarshausen eine Jahresrente van 20 schweren 
Denaren zustand. U rk. d. Kl ost. H ard. Nr. 355 Staats
archiv Munster. Im 15. Jahrhundert hatten die va n 
Schachten Stiftsltlhen in Calden und im Jahre 1537 wurden 
viereinhalb Hufen vom Abt Georg als Pachtlehen ver
geben. 

Cu r bik e. W . Nr. 64,65; W. S. 73 Diurpithe ver
mutlich verschrieben fur Curbike. Die Bruder Hizil und 
Imika ubertr ugen eine Hufe, der Stiftsvogt Graf H einrich 
der Dicke van Nordheim gab dem Bischof H einrich van 
Paderborn zwei Hufen van seinem Lehn zurUck unter der 
Bedingung, dalil das Kloster sie erhielte. K o rb ec k e, Kr. 
W arburg. E inigen Grundbesitz in dem D orf hatte das 
Kloster noch zur Zeit seiner Auftosung. 
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D a I h u so n. W. S. 73. Danach besall das Kloster 
e ine Hufe. D a I h a u se n bei Borg holz. Im J ahre 1250 
verkaufte Dietrich von H esbike, R itter und D ienstmann 
des Klosters, mit Genehm igung des Abts K onrads IV. 
d rei Hufen in Dalhosen dem K loster Gehrden unter der 
B ed ingung, dall · es die jahrliche Fruchtrente von zehn 
Spiekerm altern weiter !iefere. W . U. IV Nr. 42 mit fa l
scher Datierung . 

D es l i. D e ise l bei T rendelburg. Der Bischof H ein
r ich von Paderborn schenkte dem Kloste r das P atron a t 
uber die Kirche. W . n. u. Nr. 43. T hes!i W . Nr. 123, 
T hesle W . S. 73, Thisle S . 75. Lud olf, v ielleicht ein G raf 
von Dassel, schenkte einen H of von 13 H ufen mit dem 
Zubehor an H ofstatten und K nechten un d eine Muhle. 
Das D orf wurde geradezu als dem K loster gehorig be
zeichnet. Trans!. S . Mod. a . a. O. S . 308, wo Cesle a nstatt 
Desle steht . Nach der Au fhebun g der Villikati on w urden 
aus den H uren MeierhOfe gebildet . I m A nfang des 
16. J ahrhun derts werden bei Gelegenheit von Ver pfan
dungen der P riesterhof. d er K aritatenhof, de r H of des 
a lten Meiers und der Brokhof genannt, einen H of hatten 
d ie von A melunxen und \'on F a lk enberg je w r H alfte 
als Lehn . Diese H afe wurden g rolle llteils erst im A nfa ng 
der R eg ierun gszeit des Landgrafen Wilhelm IV. wieder 
eingelost. Die Kirche zu Deisel hatte nach der A ngabe 
des Abts Georg in der a lteren Zeit sieben Filialen : B reden
lob , Deise lberg , J'I'J a nrodc, Langenthal, H eisebeck , M ulsen 
und vVelersen. A kten d . S ti fts St. M. 

D i es n a, Diesne. W . S. 72. W ahrscheinlich ist das 
Dorf Di sse n Kr. I burg in der P rovinz H ann over ge
meint. Vg!. J ell ing haus, vVestfalische O rtsnamen S. 138. 

Dr a h ose n (Drabusen). Landau S. 18. E s ist ver
mutlich kein "" ohnplatz oder wenigstens kein dauernd 
ben utzter, sondem ein e F eldlage in der Nabe der Neu 
stadt von H elmarshausen. Im Jahre 1401 gab der Abt 
Dietrich ein igen Burg ern fur Landereien in der Feldm ark. 
die vom Nonn enkloster H ilwartshausen zu Lehen gi ngen, 
tauschweise and ere Stucke, darunter 3 1/ . Morgen .. tho 
D rahosen" , und im Jahre 1403 genehmig te jenes K loster 
den Tausch. 

-' D r a n c h u su n. W . S . 75 (D ranthuson S . 74 ver-
scbrieben). D r a n k h a u s e n westlich von Borg holz. Die 
Leistungen lassen auf den Besitz vc n drei od er vier Hufen 
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schlie~en . Im Jahre 1502 schlossen die Kloster H arde
hausen und Helmarshausen e inen Verg leich, aus dem her· 
vorgeht, da~ dieses noch ein Gut zu Drankhausen besall; 
es wurde vom Abt Ludwig dem W erner Spiegel zum 
Desenberg ein getan. 

Dr ei n d e (Drende). Wustung links der Diemel ober
halb Trendelburg. D ie braunschweigischen W elfen, die 
aus der Verlassenschaft der Grafen von Nordheim Besitz 
in dieser Gegend hatten, ubertrugen im Jahre 1315 dem 
Stift vier H ufen in Dreinde und funf in Stammen, die vor
her die Ritter J ohann von Markessen und J ohann von 
Stockhausen zu Lehn gehabt hatten. Overham V. 221. 
Die U rkunde ist gedruckt bei Falckenheiner n. U . 16 
unterm Jahre 1325, welches richtig scheint, weil Otto Ill., 

• E rnst und Mag nus I. erst im Jahre 1318 zur R egierung 
kamen . Hinter quatuor mansorum ist zu erganzen: sitorum 
in Drende e t quinque mansorum und anstatt contentimus 
(sic) zu setzen coutimur. 

Du e r g un . W . Nr. 123. Graf Ludolf, der das Gut 
in Deisel schenkte, ubergab zugleich eine Hufe in dem 
Ort Z w e r ge n Kr. H ofg pismar. Der Ort, der jetzt ge
schlossen liegt, war im Mittelalter durch Ausbau mehr
lach geteilt. Landau S. 27. Der Ritter Bruno von Dwe
regen schloll im Jahre 1237 einen V ergleich mit dem 
KJoster, dem zufolge er ihm drei Hufen in Mitteldweregen 
als Lehn auftrug . 

E c kh ose n . \¥ustun g nordlich von Gehrden Kr. 
\¥arburg. Im Jahre 1287 verkaufte der Abt Johannes 
dem Kloster Gehrden ei ne Fruchtlieferung aus dem Ort, 
die es schon seither einzunehm en und abzuliefern pflegte. 
W. U. IV Nr. 1927. 

E l v u n. W. Nr. 121. Der Pfalzgraf Friedrich schenkte 
eine H ufe. Es scheint. als ob E l be n sudlich von Naum
burg Kr. W olfhagen gemeint ware. 

Embrik e. W. Nr. 67. Nr. 73- 78. Der Graf Erp 
von Padberg uberliell im Tausch eine Hufe. Die Grafin 
Beatrix van W arpke, geborene Gratin van R einhausen, 
gab dem Stiftsvogt Graf Heinrich ein Landgut, welches 
dieser dem Kloster ubertrug . Die Grafin ubergab fern er 
eine H ufe, Hiziko 16 A cker, Atholold 20 A cker und eine 
H ofstatte, sein Bruder Arnold 10 A cker. Em e r k e w'ust 
zwischen Borgentreich und Bubne Kr. W arburg. Im 
Jahre 1426 verpfa ndete der Abt Wilhelm einem Priester 
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in Paderborn die dortigen Guter, aus denen 13 Malter 
Roggen und 14 Scheffel H afer fielen. Der Abt H ermann 
belehnte im Jahre 1496 den Dietrich von Adelebsen mit 
erner H ufe. 

Er p 0 ss un juxta castrum quod dicitur Iburg. W . 
Nr. 122. E rpessen W. S. 75. Der Ministeriale Alver 
ubergab eine Hufe. Er ps e n wilst ostlich von Driburg. 

Euerschuzen. Eberschutz Kr. H ofgeismar. lm 
Jahre 1538 besaJ3 das Kloster eine Wiese in der Gemar
kung, zwei l\1eierhOfe waren verpfandet. 

Exsen. Ex e n wilst ostlich von Trendelburg. D er 
Knappe H einrich von Calden erhielt im Jahre 1294 vom 
Abt J ohann zwei Hut" n in Pacht, von denen er jahrlich 
zwei SChillinge an den K.aritatenm eister zu zahlen ver
sprach. U rk . d. B. Gen.-Vik. in Pad. 

Franc o nhus on. W. Nr. 50-56. Hiziko iibergab 
eine H ufe, ebenso Hager, die Frau T ette eine halbe Hufe 
mit H ofstatte, Azelin ein e Hufe, R enger vier A cker, sein 
gleichnami ger S ohn drei Acker. Der Gesamtbesitz wird 
W. S.73 auI4' /, Hufen angegeben. Domane F r a nken
ha u se n Kr. H ofg eismar. Landau S. 38. Freiguter des 
Stifts werden im Jahre 1364 erwahnt, Pachtlehen, aus 
denen Betrage in die K arita.t zu zahlen waren, erteilte 
der Abt Georg in den Jahren 1537 und 1545. 

Fritheward e r o th. Fr e tt e r o d e aul dem Eichs
feld sildostlich von Witzenhausen . Die edle Frau Luda 
(vg!. W . Nr. 30) ilbergab im Jahre 1089 das Dorf mit 
der Kirche und drei Knechten , nachdem sie nach H elrnars
hausen gekommen und in die Schwesterschaft aufgenom
men war. Sie erhielt damr 20 Mark reines Silber, ferner 
jahrlich filr ihre Lebenszeit zwei Klosterprabenden, 20 
Malter Getreide und zwei Schweine. Overham.v, 210. 
Auszug W. U. A. Nr. 23 und W. Nr. 29. Als der Abt 
Gottfried im Jahre 1253 das Dorf verkaufte, wurde auch 
Grundbesitz in Clereswinthe, vermtl tlich einer nahen 
Wiistun g, die im Obrigen ganz unbekannt scheint I). mit
verkault. lm Jahre 1478 verlieh ner Abt Wilhelm dem 
H einrich Conzeler dit! Kirche zu Fredewarderode in der 
Diozese Mainz. U rk. St. M. Zuletzt wurde die Pfrilnde 
wohl vom Abt Ludwig von H anstein vergeben nach ein er 

I) Bei L. Fre ih . v. Winl zi ngeroda-Knorr, Die Wii stungen des 
Eichsreldes, Halle 1903, ist sie nicht gcnannt. 



, 

- 28 -

Randbemerkun g Zll W , Nr, 29: her Ladewig haet de 
kerke vorlent. 

Frygenm e n se, Me e n sen bei MUnden in H a.n
nover, Gunsel von Grone stellte im Jahre 1491 dem 
Kloster einen Lehnrevers Gber vier H ufen Land ,.gelegen 
to frygen mense unter der brackenburg" aus, Urk, SI. M, 
1m Jahre 1125 heil!t der a rt Manese, im Jahre 1256 wird 
Wriemeense von Gropenm eense unterschieden. Urk. d. KI. 
Lippoldsberg St, M, 

Vr o d e nhu se n, Frohnh a use n bei Borgholz, Im 
Jahre 1273 verzichtete Johann es von Odenhusen, ein Lehns
mann der Abtei, auf ein en H of und zwei Hausst~itten zu 
gUl1sten des I{}osters Gehrden. dem sie nun iibertragen 
w urden, W , U , IV Nr, 12\19 , 

G e r wa r deshuson, W, Nr, 30, Die genannte ed le 
Frau Lucia sche nkte zwei Bufen und H ofstatten, die 
spater vertauscht wurden. G e r war d s h a 11 s e n wOst bei 
Fried land a , d , Leine , 

Go tl e v essen, W, S, 72, D er a rt mul! in der 
N .. he von H elmarshausen gelegen haben, da die Litonen 
I(arren roit H olz lic fern, und zwar am Flui3, da sie die 
Lebensmittel zu Schiff vom Haupthof empfangen und bei m 
Fischen Dienste leisten, (W, S, 72 ausgelassen: " acient 
piscatoribus.) Die vVtistung ist vielleicht nicht weit ven 
der Stelle ZlI suchen, wo spater Carlshafen entstand , Auf 
Bitten des Abts K onrad Ubertrug ihm der Bischof Everg is 
von Paderborn im Jahre 1168 den Neubruchzehnten von 
mehreren Orten, darunter auch von we nigen Mor~en in 
Gadevessen, O verham V, 213, Auszug w , U, A, Ne ;)6, 
Im Jahre 1202 raumte der Abt Thietmar den Erben des 
Ritters Dietrich von H eshike gegen eine Abfindung den 
Gebrauch vc n zwei Hufe n in Gotlevessen ein. Spater 
verpfandete ein Lehnsm ann des Stifts rnit seiner Genehmi
gung ein Gut in dem kleinen a rt dem Kloster Hilwarts
hausen, von dem e'l, das Stift im Jahre 1237 zurtickkaufte, 
Overham V, 225, n as Orig, im Bes, des B, Gen,-Vik, zu 
Pad, Streitigkeiten, welche trotzdem z\Vischen den beiden 
KIOstern Uber das Gut entstanden, wurden dadurch bei
gelegt, daM der Propst Leo von H i1 wartshausen dassel be 
fUr eine Geldsumme abtrat im J ahre 1240, Die BrQder 
von K eseberg uberlief3en ihren Zehnten in Gotlovessen im 
Jahre 1252 k aufli ch dem Stift, W , U, IV Nr, 515, Im 
Jahre 1267 Uhergab ihm der Paderborner Burger Johannes 
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V ogel GUter dasclbst. Spater w ird der Ort nieht mehr 
erwahnt, cler Name scheint erloschen zu sein. 

G r a v e n. G r a v e bei Polle a. d. W eser. Der Bisehof 
H einrieh von Paderborn ubertrug im Jahre 1084 dem 
Kloster ein Gut in dem Dorf. VV. U. A . Nr. 22. Die 
hi er versuchte D eutung auf Grebenstein ist sehon deshalb 
unm bglich, weil es noeh gar nieht bestand. Die W. S. 73 
und 75 aufgefuhrten Leistungen lassen auf eine betracht
liche G rbIDe der Schenkung sehlielDen. I m J ahre 1273 ver
pfandete der Abt Johannes die 15 Hufen. welche das 
Kloster in Graven besa13 , einem Burger van Harn eln auf 
zehn Jahre. W. U. IV Nr. 1315. 

Gude r o d e. Der Abt Wilhelm belehnte im Jah re 
.1493 ei nen Burger von Grebenstein mit 1'1, Hufen da
selbst, wofiir dieser bei der A nwesenheit des Abts in 
Grebenstein jedesmal zwei Quart Wein zu liefern hatte, 
im Jahre 1517 empfin g ein Burger von Hofgeismar dns 
Lehn. D er O rt ist nicht mit Landau S. 31 fiir e in en 
W ohnplatz zu halten, sondern fur ei ne F eldlage, die si ch 
ooch jetzt tangs des von Hofgeismar nach Siidwesten auf
steigenden Grundes findet. 

Gunth e rishu son. W. Nr. 11. Guntereshuson '~' . 
S. 73. Die edle F rau Frithurun ilbe rgab dem Kloste), 
eine Hufe. G unt e rs h ause n bei Casse1. 

Guthingen. Erhard,C. d.Nr. 172; W.I0 * Huthing 
im O rigi nal verschrieben fUr Gut hi n g e. G b t ti n gen. 
Graf Dedi von Ziegenberg verkaufte im Jahre 1101 dem 
Kloster eine Hufe. D er bei Erhard nicht vorhandene 
S chlu lD der U rkunde lautet naeh Overham V, 260 : Prae
sentibus co mite Burchardo de insula, Bertoldo miHte de 
Wicbike, Y micon e de Ballenhusen, Ardimaro de Boden
husen, Thitdymo de H ollenstide, Hermanno et aHis multis, 
in quorum etiam praesentia in eodem loco et in eodem 
die factum illud banno S. P etri Principis apostolorum et 
nostro indissolubiliter ligavimus, ita ut nulla. persona tra
ditionem illam in futuro irritare praesumat, sciens se, 
si hoc attemptaverit, aeternaliter igne inextinguibili cru
ciandam. (Sigillum destruetum.) V gl. L. S ehrader, Die 
alteren Dynastenstamm e u. s. w. S. 238 A nm. 7. Da Adal
bert I. von Main z im Jahre 1109 gewahlt und im .J. 1111 
investiert wurde, so kann die Datierung der U rkunde, \Vie 
sehon Schrader bemerkt hat, nieht riehtig sein; vielleicht 
ist sie ins Jahr 1111 zu setzen, wozu freilich die 9. In
diktion nieht s timmt. V gl. Bbhmer-Will , Regesta archiep. 
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Magunt. I, 245, 14. W. Nr. 10. Die edle Frau Frithurun, 
die Sehwester des Grafen Rugger von Bilstein , ilbergab 
eine Hufe. Vom Grafen Dedi hatte das Kloster a ueh eine 
Mohle, ilber die es spater mit der Stadt in Streit geriet. 
Im Jahre 1393 gab es den Ansprueh auf Eigentum an 
der Milhle auf und beg nilg-te sieh mit einer Gillte, die von 
ihm zu Lehen ging. Als diese Milhle, welche die \Veender 
hi ell, spater abgebroehen wurde, legte man das Lehn in 
die Stoklefsmilhle. G. Sehmidt, U rkundenb. d. St. Gattingen 
bis zum Jahre 1400 Nr . 212, 235, 350. Die letztere solI 
der Abt Wilhelm von Haxthausen a us einem Freigut 
zum Lehn gemaeht haben, eine Sehwester des Abts war 
mit ein em Patrizier Giseler verheiratet. Mit Grundstiicken 
in der F eldmark wurden bis zum Jahre 1538 Burger von 
(TOttingen belehnt. 

H a I din gu n (H aldingin, H aldunehun). W . S. 75. Der 
Ort, der noch jetzt als W ohnplatz dient, aber zu Hilmme 
Kr. H ofgeismar gezogen ist, liegt nordastlieh vom K ern 
dieses Dorfes auf dem reehten Esseufer ; der alte Name 
ist freilieh nieht mehr im Gebraueh, aueh nieht als Flur
bezeiehnung. Der Bisehof Bernhard I. von Paderborn 
sehenkte dem Kloster im Jahre 1157 anderthalb Hufen 
und zwei H ofstatten in H aldiggen und bestimmte die 
Sehenkung- ausdrileklieh fur das Pfrilndengut, indem er 
verbot, sie als Lehn zu vergeben . Sehaten, A . P. I, 810, 
Overham V, 211. lm Jahre 1220 hatte der Ritter Berthold 
von Brunessen GUter in Haldungen auf seine Lebenszeit 
in Paeht, wobei ihm die Baulast oblag und Ansprilehe 
wegen eines Ersatzes der B esserung ausgeschlossen wur
den. Overham V, 216. Naeh sein em Tode nahm seine 
Witwe Regelinde die Gilter, deren Einkilnfte dem Hos
pital zllstanden, als Erbe in Anspruch, verzichtete aber im 
J ahre 1247 darauf. Overham V, 218. Besitz in dem Ort 
wird im 14. Jahrhundert afters, im Jahre 1517 zum letzten 
Mal erwahnt. 

Hammadassun. W. Nr . 107 = 121. Der Freie Ek
hard ilbergab drei Hufen mit einer H ofstatte. H e m b s e n 
Kr. H Oxter. 

Hasalo. W. Nr. 32, im Orig inal Hasolo. Ein Mi
nisteriale des Klosters namens Hazc ilbergab 2 ' /, Hufen 
mit zwei Hofstatten in dem in Thilringen gelegenen Dorf. 
Es ist wobl S ch w a r z e n h asel od er We i lle n has e I bei 
Nentershausen Kr. R otenburg gemei .,e 
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H a th a br a h t e s s un. W. S. 72. (H athabratessun). Das 
Kloster besaJil hier zwei H ufen. M o n c h e h 0 f im Landkr. 
Kassel. Im 13. J ahrhundert erwarb das Cistercienserkloster 
Hardehausen bei Scherfede durch Auf kaufe d ie Flur des 
D orfes, vermutlich auch den Besitz von H elmarshausen, 
und verwandelte es in einen Klosterguthof, wovon ein 
T eil in der Domane erhalten ist . W . U . IV Nr. 289 a, 757, 
760, 797, 805, 828, 915. 

H a u e k es b r o k e in W estfalon. W . Nr . 1. Graf 
Wittekind (von Schwalenberg) schenkte vor seiner Ver
heiratung zwei Hufen. E in H avixbrok (Havucasbroca) \Vird 
im R egister wr Zeitschr. f. westf. Gesch. Bd. 1- 50 er
wahnt und als Niederwald bei Beckum gedeutet. 

H e ddin c khu se n vermutlich Wiistun g bei Alten
bek en Kr. Paderborn . Das Kloster besaJil dort einen H of, 
den die von Boffessen in den J ahren 1329 und 1416 als 
Lehn hatten, wo er als im Kirchspiel Beken gelegen be
zeichnet wird. Auch in den Akten des Lehngerichts vom 
J ahre 1538 wird er noch aufgefiihrt. 

H e i e nhus e n. W . Nr.106 = 118. E in Mann namens 
Bezelin iibergab eine Hufe mit einer H ofstatte. H e ins e n 
bei Holzminden. 

H e lmg a dis se n. D er Bischof H einrich von P ader
born schenkte gelegentlich der Einweihun g der Kirche 
auf dem Krukenberg im J ahre 1126 neun Hufen in dem 
D orf. W . U . A. Nr.34. Im Jahre 1B45 verzichtete der 
Ritter Thethard von Northe auf den Zehnten von seinem 
Gut in Northe und auf denjenig en von H elmdagessen. 
Danach ist anzunehmen, dalD eine Wustung bei N6rde Kr. 
Warburg gemeint ist, die Lage war schon zur Zeit des 
letzten Abts nicht mehr bekannt. 

H e lmw a rd es husen 997, Helmward eshusun 
1003, 12. Jahrhundert, H elmwerzhusen 1241, H elmwor
dessen 1262, H elmwordeshusen K onventssiegel vom Jahre 
1360, H elmwerdeshusen 1515, H elmershausen 1563. Die 
Abtei lag unmittelbar am W estende des Ortes. Ihr Be
zirk, der H ag, bildet ein R echteck , dessen nach Norden 
gekehrte Langseite 160 Meter millt und damit doppelt so 
lang als die W estseite ist ; er ist von einet: stellenweise 
noch ziemlich hahen U mfassungsmauer umgeben. Dies 
ist der einzige R est der alten starken Befestigun gen. D er 
machtige, langst baufallige Turm auf dem Klosterhof, den 
das Bild Dilichs nach zeig t , stOrzte am Abend ~es 30.Ja-

• 
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n uar 1604 zusammen, sehlug einige Boden dureh und be
schad igte das Fruehthaus . Aueh von den a lten Kloster
)(ebauden ist, w en n man van Teilcn der I{irche ab
sieht, niehts mehr erhalten, sie sind im 16. J ahrhundert 
vOlIig verfallen und im folgenden niedergelegt. An der 
Ostseite steht zu naehst die Kirehe, es folgen dan n, die 
Breite einnehmend. zwei Gebaude, van denen das sudliche 
im J ahre 1670 unter dem Landgrafen Wilbelm V 11. er
richtet wurde und jetzt als Schulhaus dient, wahrend das 
nOrdliehe erst im Jahre 1749 unter Friedrieh 1. als massive 
Seheune gebaut ist. Der weitaus g roJilte Teil des gesamten 
Raumes ist Zll Garten e ingerichtet warde n 1). 

Auf der dem Kloster westlieh vorgelagerten H Ohe 
begann man gegen E nde des 12. J ahrhunderts die Neu 
stadt als eine F este der A btei a nzulegen, denn im Jahre 
1202 ist von dem Plan d ie R ede, dort eine K irehe zu er
bauen. Stattliche R este van dieser waren 11 0ch am Ende 
des 16. Jabrhunderts vorhanden, und auf cler H omannschen 
K arte von Tiederhessen ist ein e alte Kirche eingetragen. 
Jetzt s ind von der Teustadt nur Spuren des W allg rabens 
zu sehen. Im J ahre 1250 ilbertrug Corvey dem Kloster 
das Eigentllm an seinen in cler Neustadt und Altstadt 
wohnenden H Origen (W . U . IV, Nr. 413), und um die
selbe Zeit wird ein Pfarrer Volkwin in der Neustadt er
wahnt. W ahrend die Pfriinde bestehen blieb, so daM der 
Abt Georg noeh im Jahre 1524 einen Geistliehen mit de r 
Kirche beatae Matiae et S . Crucis in veteri colonia be
lehnte, wurde die Kirehe wiist, und nirgends find et sieh 
e in e Andeutun g , daJil der sehr ungilnstig gelegene O rt im 
14. J ahrhundert noeh a ls W ohnplatz gedient hiltte. Erst 
nachdem er wGst geworden war. entstand die S age von 
einem AItkoln, das lange vor H elmarshausen bestanden 
haben sollte, mit ihr suchte man den nun e inmal vo rhan
denen Namen eustadt durch die Annahme einer erneuten 
Besiedelung in Einklang zu setzen. Die zur Pfarre ge
hOrigen Grundstiieke "Olden Collen mit syner Tobeho
ringe" nahm der Pfarrer Meierhof als sein Eigentum in 
Ansprueh, sie wurden aber im Jahre 1538 a ls ein geist
Hehes Lehen e rklart. Naeh dessen Tod beriehtete im J ahre 

1) Wenn SchaLe o , A. P. I, 669 bedauernd bemerkL: Ipsum 
vero celebre Coenobium jaceL nunc inter rudera ab Hassis disjectum, 
ex quo primum Lutherana, posL Calviniana. haeresis omnia turbare 
coepit, so iibersiehL er, wie viel von dem bcklagenswerten Zustand 
aur Rechnung Paderborns kam. 
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1563 der Pfarrer Johann Moller, das Lehen zu .. O lden 
Koln edder up der Nigenstat" sei von ihm zu R egister 
gebracht und vom Superintendenten K aspar Kaufunger 
halb zum Kirchenkasten und halb zur Sehule verordn et 
worde n. 

Die Reste der Burg Krukenberg, die als Schirmfeste 
der Abtei bald nach der Neustadt gebaut wurde, steHen 
sich, sowohl vam Tal aus gesehen, als auch an Ort und 
SteHe als e ine sehr charakteristische Ruine dar. Zu der 
von Landau . 299 gegebenen Beschreibung ist nachzu
tragen, dal3 die A chse der Burg innerhalb der Rin g mauer 
von Osten nach W esten 80 Meter mil3t, und dal3 auf der 
Ost- und Nordseite noch Teile der Ringmauer erhalten 
sind . Nach der Stiftungsurkunde vom J ahre 997 war es 
zunachst die Kirche, welche der G raf Eckhard a ls seine 
Eigenkirche zur Klosterg rundung hergab. W enn auch in 
dem Abdruck Monum. Germ . Dip!. 11 Nr. 256 durch E in
klammerung bezeichnet .. ist, dal3 die S teHe. welche die 
Kirche betrifft. einer Anderung unterworfen warden ist, 
so ist doch, wie bereits dargelegt wurde, anzunehmen, daf3 
der Ort damals langst eine Kirche besal3, die auf dem 
Krukenberg stand. Damit steht im Einklang, da l3 der 
Jahrmarkt, der dem Kloster im Jahre 1223 bewilligt ist, 
auf den J ohannistag, den alten Kirchweihtag, gelegt wurde. 
Die Klosterkirche im Tal, die der Jungfrau Maria und 
dem Apostel Petrus geweiht war, ist vermutlich zunachst 
als Holzbau errichtet worden, der erst im 12. Jahrhundert 
durch ei nen S teinbau ersetzt wurde. U ber ihre Bauge
schichte lal'lt sich nichts ermitteln , nur der stumpfe Turm 
auf der Ostseite geht wohl in jene Zeit zuruck. Ein Vor
bau an der Kirche, das Paradies, diente als Amtsstube 
und Archiv. Den Klosterpachtern in der Stadt wurde im 
Jahre 1426 aufgegeben, ihre P acht dahin abzuliefern, und 
im Jahre 1518 erscheint der Bau als Gerichtsstube (in pa
radiso et loco judiciali). Im Jahre 1358 wurde ausdruck
lich festgesteHt, da13 die Burger, welche vor Gericht ge· 
fordert wurden, nicht in der W ohnung des Abts a uf dem 
J<rukenberg zu erscheinen brauchten, sandern nUT im 
Stift. Gerichtsverhandlungen und AbschlUsse von Ver
tragen fanden auch unter der Gerichtslinde statt, die var 
der Kirche auf dem Kirchhof stand, jedoch hatten die 
Burger ihren regelma13igen Gerichtsstand vor der Bank 
im St"dtger icht. 

Vber die frommen Stiftungen und Seelgerate, die 
Zeitscbr. Bd. u . 3 , 
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jedenfa lls in bedeutender Zahl in der Klosterkirche be
standen, liegen nur wenige Nachrichten vor . .. Im Jabre 
1356 stiftete der Knappe Dietrich Schuwe der Altere von 
W arburg eine Jahresrente von 7' /. Mark, wofur am J o
hannisaltar taglich eine Messe fUr sein Geschlecht gelesen 
werden sollte. Der Ritter D ietrich von H ardenberg und 
Johann R asche, Pfarrer in der N eustadt, errichteten im 
J ahre 1380 zusammen eine Stiftung, damit taglich eine 
Messe gelesen wurde, und die von H ardenberg stifteten 
im J ahre 1424 einen Altar, an dem ein Priester, dessen 
Prasentation sie sich vorbehielten, mit derselben VerpBich
tung bestellt wurde. Overh am V, 16; VIII, 136. Au13er 
der Stiftskirche war in der Stadt, wenigstens seit dem An
fang des 13. Jahrhunderts, noch ein kirchlicher Bau vor 
handen, der in der R egel K apelle genannt wird. (1202 
H elmbertus plebanus, 1237 H eimfrithus plebanus, 1245 
J obannes plebanus capelle.) In der F olgezeit scheint diese 
Kirche baufallig geworden zu sein , denn im Jabre 1476 
gestattete der A bt Wilhelm von H axthausen den stadti
schen Behorden, eine neue K apelle zu bauen und auszu· 
statten, der lnhaber der Pfrunde solltc von den stadtischen 
Lasten und PBichten befreit sein. Nachdem die Stifts
kirche zur Stadtkirche geworden war, wurde die K apelle 
OberfiUssig , man brach sie ab, uod nur der Stra.13enname 
"A uf der neuen Kirche" mitten in der Stadt zwischen den 
beiden Hauptstrallen erinnert daran, dall sie bestanden hat. 

An mehreren Punkten in der Umgebung von H el
marshausen waren K apellen erbaut, Ober die nur spate 
und sparliche Nachrichten vorliegen. Am H eimbach un
terhalb der Neustadt und unweit der S tadt stand eine 
K apelle St. Jost; ein Garlen bei St. Joisten wird im J ahre 
1675 erwahnt. Sie war mit Grundstilcken ausgestattet, 
denn eine Schuld, die der Abt H ermann im Jahre l497 
bei dem Domherrn Friedrich von W estphalen in Pader
born aufnahm. wurde auf sie angewiesen. A ls aber dessen 
E rben im Jahre 1563 nach einem Leben S. Jodoci forsch
ten, erk larten die stadtischen Behorden und der Pfarrer, 
sie w ii £3ten davon nichts. Eine andere K apelle, die der 
Mutter Gottes geweiht war, stand am W echselberg am 
W ege nach W ahm beck; R este von ihr sollen noch am 
Anfang des 19. J ahrhunderts vorhanden gew esen sein. 
E s ist anzunehmen, da£ sie den ausgegangenen Often 
Ostlich von H elmarshausen 2 U gottesdienstlichen Zwecken 
gedient hat, vielleicht W edikessen und \Vermanessen. 

• 
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Dasselbe scheint der FaJl zu sein bei einer dritten Ka
pe Jle, die oberhalb Willmersen in der Nahe der QueUe 
des Annagrabens stand und vielleicht zu dem ausgegan
genen Ort Hombilren gehOrte. Der F orstort heillt in dem 
W aldbuch von Jakob H eppe aus dem Jahre 1607 (St. M.) 
Gehege bei St. Annen, und St. Anna war die K apelle 
geweiht, vcn der nicht ganz unbedeutende Triimmer bis 
zurn Ausgang des 19. J ahrhunderts vorhanden waren. Da
mals wurden die Steine fortgeschafft und zerschlagen, urn 
W aldwege zu bessern. 

U nter den PI<ltzen innerhalb der Stadt, die alte Na
men tragen, ist der sogenannte kalte H af bemerkenswert ; 
er Jiegt am Nordend e nach dern Krukenberg hin und war 
bis vor einigen Jahren mit alten H a usern bebaut. Ein 
Ministeriale H einrich vom kalten H of (de frigida curia) 
\Vird schon im Jahre 1202 erwahnt. Im J. 1286 behauptete 
das Kloster sein Eigentumsrecht an . diesem H of und drei 
Hufen gegenilber ungerechtfertigten Ansprilchen. W . U . 
IV Nr. 1890. Der Abt Wilhelm belehnte im Jahre 1442 
den Knappen H ans von Stockhausen unter anderm auch 
mit einem H of in der Stadt, genan nt "de Cauldehoff". Dies 
Lehnstilck wurde, wie das Ublich war, in den Briefen 
weiter aufgefUhrt, verkam aber und geriet schlielllich so 
in Vergesseoheit, dall die von Stockhausen im J ahre 1593 
sich in K assel danach erkundigten. D er R at in H elmars
hausen bericbtete, an der Mauer befind e sich ein geri nger 
Ort, der kalte H of, den die BUrger mit Bauholz und der
g leichen zu belegen pflegten. er stehe im Eigentum der 
S tadt. Ein anderes Lehen, ein Hof hinter der Burg, war 
uberhaupt nicht mehr zu ermitteln. 

Mit Fischwassern war das Kloster bei sein er Lage 
in der Nahe zweier fischre icher Fliisse wohl versehen. was 
ihm bei dem g rollen Bedarf an Fastenspeise sehr zustatten 
kam. Das Fischereirecht erstreckte si ch van Wiilmersen 
die Diemel abwarts bis zur EinmUndung in die W eser, 
diese aufwarts bis nahe an V\,T ahmbeck. Zwiscben H el
marshausen und Wiilmersen waren zwei Fischwehre in der 
Diemel vorbaoden, der Schnauber an einer SteUe bei W ill
mersen, die noeh jetzt den Namen Schn Uber fUhrt, und das 
W ehr von Windelsheim. A ls das Kloster in VerfaU ge
riet. k amen beide in die Ha nde der von Stockhausen. Das 
F ischwasser Bokenforde an der Weser, das vermutJich in 
der Nahe der DiemelmOndung lag und mit et was Lander.ei 
und Wiese ausgestattet war, verpfandete der Abt LudWlg 

3' 
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im Jahre 1509, wobei er sich eine FischliOferung an den 
drei hohen F esten vorbehielt, erst unter dem Landgrafen 
Wilhelm IV. wurde es wieder eingelost. Derselbe Abt 
versetzte auch den Fcsinger Forde, der etwas \veiter auf
warts an der W eser Zll suchen ist. Ein Burger, der ihn 
einloste und fOr zwolf Jahre Obernahm, verpflichtete sieh 
nieht nur g leichfalls zur Lieferung von Fisehen, sond ern 
verspraeh auch, fOr jeden dritten Lachs, den er hatte ab
liefern mOssen, einen Gulden jahrlieh zu zahlen, .. naehdem 
der Lall U ngewetters und sunst seltzam zu greiffen". Das 
Kloster besall aueh eine Wiese zu Fesin gk jenseit der 
W eser. Damit ist wohl die Lage einer WOstun g festge
stellt, die unter dem Nam en Vesine zu den Dorfern oder 
W eilern gehorte, die von den Grafen von Dassel als E igen
turn zurOekbehalten wurden, als sie den halben SOiling 
dem H erzog Albrecht von Braunsehweig verkauften (1270 
und 1274. W enek H ,224). Eine dritte W eserfischerei war 
der .. S tein zu V.'issentfelt", benannt nach der W Ostung 
Wiesenfeld, von der noeh die -R ede sein wird . E in Lachs
wehr hatte das Kloster in der Die mel nahe bei der S tadt, 
unter dem letzten A bt sollen noch an 1300 S tUck jahrlich 
gefangen worden sein, lm J ahre 1541 aber wurde be
richtet, die Fischerei bringe an Laehsen keine Ausbeute 
mehr, weil der H erzog Heinrich von Braunschweig ober
halb FOrstenberg die W eser so habe verhauen lassen, dall 
nur ausnahmsweise bei Hochwasser Fische heruberkommen 
konnten . Der Abt hatte nach dem Bericht Johann Mollers 
vom 1. November 1541 auch Zollfreiheit flir ein W eser
schiff. Der H eimbach, der den Klosterbezirk umfliellt, war 
den BOrgern von H elmarshausen auf Widerruf zur Be
nutzung freigegeben. 

V nter den Flurnamen sind abgesehen von denen, 
we1che die Lage von Wustungen bezeichnen, nur wenige 
bemerkenswert. Die Bernsburg (Uffer Benllburgk 1575) 
liegt auf dem rechten Diemelufer unmittelbar oberhalb des 
Bahnhofs. Unter der Standenburgk (1570). Bei dem Namen 
B urg ist durchaus nicht immer an eine Befestig ung od er 
auch nur an eine besonders feste Lage zu den ken. denn 
E rhebungen der verschiedensten Art werd en mit ihm be
zeichnet . Der Valinberg (1426). lm H eimbecke. Dieser 
Name riihrt von dem genannten Heimbach her. Vorm 
Knick . An der Landwehr. Am W esselberge (1575). Aufm 
Pfaffenstuhl (1772). Wiesen: Der Hahnenwerder (1460). 
Duvelsdyck (1473), T eufelsteich (1575). Die Moderwiese 
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(1502). Meurwiese (1575). Die Gemarkung der Stadt um
faJilte im Jahre 1772 4414'1" Kasseler Acker und acht 
Ruten. davon waren 382 1

/ . Acker W ald im Besitz der 
Stadt. Uber ihre E inwohnerzahl im Mittelalter lallt sieh 
niehts feststellen. lm 16. Jahrhundert wurde sie von den 
Seuchen. die sich besonders im H ochsommer iiber das 
Land verbreiteten, schwer heimgesucht; so starben im 
J ahre 1537 naeh einer Angabe Johann Mollers gegen 200 
Mensehen. vermutlieh der dritte T eil der · damals vorhan
denen Einwohner. 

H e lp o ld essen. Wu,lung zwisehen Grebenstein und 
Immenhausen. Landau S . 38. Der Abt Wilhelm belehnte 
im J ahre 1479 Stephan von Stoekhausen zu gesamter Hand 
mit neun Hufen in dem sehon langst ausgegangenen Ort. 

H e r diggeroth. W . Nr. 34. Der Edle Burehard. 
der einen Sohn ins Kloster gab. sehenkte eine Hufe. H er
digerode wust beim Schloll H arburg ostlich von W orbis. 
Die Lage ist nieht naher bekannt. V gl. W olf. Politisehe 
Gesehiehte des Eiehsfelds S. 119. 

H e r ives l e ve. W . Nr.27. Die edle Frau Add ile. 
welche die Sehwestersehaft angenommen hatte. sehenkte 
vier Hufen mit vier Hofstatten, die spater gegen oaher 
Itelegenen Besitz vertauseht wurden. Her b s I e b e n bei 
Grarentonna (Saehs.-Coburg und Gotha). 

H e r seb r oke in W estfalon. W. Nr. 1. Der Graf 
\~I ittekind (von Sehwalenberg) schenkte eine Hufe. H e r
ze br oe k bei Wiedenbruck. 

H e .r s t e ll e. H e rs te ll e Kr. H oxter. lm 11. Jahr
hund ert hatte das Kloster die vVeserfiseherei bei dem Ort. 
aueh stand ihm das Patronat der Kirehe zu. Die Bruder 
W erner und O tto von Falkenberg wurden im J ahre 1489 
mit einiger Liinderei daselbst belehnt. 

H e s b i k e. Der Ort entstand urn die Mitte des 12. 
J ahrhunderts dureh die R odetatigkeit des Klosters. die 
unter dem Abt K onrad I . einen besonderen Aufschwung 
nahm. Aut seine Bitte uberl ie13 der Bischof Everg is von 
Paderborn dem Kloster im Jahre 1168 unter anderm den 
Zehnten von sechs Hufen Ne.ubruchland in H esbike. Aus
zug W. U . A. Nr. 56. die vollstandige Urkunde bei Overham 
V. 213. Giefers setzt in der Zeitschr. f. westf. Gesch. 37 2 

S. 184 die Handlung ins Jahr 1160. was schon deswegen 
nicht angeht. weil die U rkunde vom 3. Marz datiert ist. 
Evergis aber erst nach dern 16. Juli zurn Bisehof gewahl t 
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wurde. 'Der Ort, dessen Lage bei Landau S. 20 nicht 
festgestellt ist, mull 2' /, km westlich van H elmarshausen in 
der Nahe des Gutes Hasselhaf gesucht werden, wo es im 
Jahre 1575 eine Feldlage "zur H eisebecke" gab, die jetzt 
Heiseke genannt wird . Im Anfang des 16. Jahrhunderts 
gab es auch eine J.age "bei der Kirche zu H eisebeck" . 
AIs var dem Jahre 1216 der Zehnte van einer Wiese in 
Esbike dem Klaster streitig gemacht wurde, bekundete 
der Bischaf Bernhard HI. van Paderbarn , der Abt W ern er 
habe durch die Aussage der Bewahner var Gericht er
wiesen. daI3 dieser Zehnte van seinem Vorgang er Bern
hard H . dem Klaster ubertragen sei. Overham V, 225. 
Die Guter waren zeitweiJig im Besitz des Klasters HiI
wartshauseo, wurden aber im Jahre 1240 wiedererworben. 
Der Bischof Balduin van Paderbarn erkannte im Jahre 
1355 an, dall das Gut H esebeke, van dem ein Teil in der 
Gemarkung van Herstelle lag, nicht zum dartigen Amt 
gehOre, sondern zum Kloster, . von dem es die Briider 
Dietrich, Jahann und Ditmar van Hardenberg zur Nutzung 
auf Lebenszeit hatten. Im Jahre 1409 befand es sich zu m 
Teil im Besitz des Knappen Friedrich va n Ista rp, van dem 
es der Abt Dietrich wiederkaufte. Zu unbekannter Zeit 
g in g der Ort als Wohnplatz ein. Da ab er in jedem Jahr 
ein g raller T eil der Landerei unbestellt blieb, so beabsich
tigte der Abt Gearg im Jahre 1537, das ausgegangene 
Darf \Vieder aufzubauen. Dagegen erhab nicht nur die 
S tadt, deren Burger das Land in Pacht hatten, Va rstel
lungen, .sondern auch die Eiowohner von Deisel, soda13 
jene Absicht wieder aufgegeben wurde. 

Hold bar n. Landau S. 21 hat die Lage nicht an
gegeben. Die Wustung heillt im Jahre 1575 und in dem 
Vertrag zwischen Paderborn und H essen va m Jahre 1597 
richtiger Ho I z born ; sie bestand damals in einem GehOlz 
auf dem Gebiet des Bistums unmittelbar nordwestlich van 
Langenthal, das die von Falkenberg als Lehen vom Klaster 
hatten. 

Halthuson. W. Nr. 67. Das Kloster besall dort 
ein Gut von etwa vier Hufen, das gegen andere Be
sitzungen vertauscht wurde . V ermutlich ist Ho I t h a us e n 
Kr. Buren gemeint. 

Hamburen. Landau S. 21. Die Ansiedelung ent
stand durch Rodung aus dem Reinhardswald Ostlich va n 
WilImersen . Im Jahre 1303 erwarb das Kloster den Zehnten, 

I 
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damals wird sie zuerst erwahnt. Im Jahre 1315 gab Ar
nold von H auersforde dem Kloster 4 H ufen als Seelgerate. 
Sie gebOrte zu den Besitzungen des Klosters, an den en 
Mainz und Paderborn Anteil erlangten. Falckenheiner 
n, Urk. 18, 19. 

H o rhu se n. Der Bischof Heinrich von Paderborn 
schenkte dem Kloster im Jahre 1126 zweieinhalb Hufen . 
Nied e rm a r sbe r g im R eg.-Bez. Arnsberg . DasEigentum 
des H ofes g ing im Jahre 1302 an das Kloster H ardehausen 
uber unter der Bedingung, dalil dies die Jahresrente von 
4 1/ , schweren Schillingen Marsberger Wahrung jahrlich 
an den Provisor der Johanneskapelle auf dem Krukenberg 
zahle. U rk. d. Klos!. Hard. Nr. 361. Staatsarchiv Munster. 

Hum i. Monum. Germ. Dip!. In Nr. 266. Der K Oni g 
H einrich n. machte im J ahre 1013 dem Kloster eine Land
schenkung in dem Ort. Hummi. W. S . 75. Danach 
waren im 12. Jahrhundert schon zwei Meieramter vor
handen. Im J ahre 1244 weigerte si ch der Abt K onrad IV. 
trotz des lured ens maehtiger Laien und auch des Erz
bischofs von K oln, dem Ritter Berthold von Deisel Stifts
g-uter in HOmme, die ins Hospital gehorten, Zll vermeiern, 
uberlielil ihm jedoeh die E inkunfte von einem zum Pfriinden
g ut gehOrigen H of auf vier Jahre. In spaterer l eit hatten 
Burger von Hofgeismar Klosterguter in dem Dorf als 
Pachtlehn. Hum m e Kr. Hofgeismar. 

lu Hydess e n und vor Peekelsheim. Hid
dessen wust in der Gemarkung von Peekelsheim Kr. 
Warburg. Im J ahr 1382 werden drei Hufen Stiftsgut er
wahnt, mit denen der Abt Georg noeh im Jahre 1523 
einen Burger von Warburg belehnte. 

Ikinhusun W. Nr. BB, Ikinhusen W. S. 72. Der 
E dle Wal ubergab einen Fronhof von vier Hufen mit 
allem lubehOr. Iggenhausen bei Liehtenau Kr. Pader
born. Der Abt Konrad 1. verkaufte im J ahre 115g das 
Gut dem neugegrundeten Kloster Wilbodessen, dem es 
naher lag, fur 20 Mark reines Silber. Erhard, C. d. Nr . 312. 

I kin r ot h. W. Nr. 107 = 121. Der Edle Ltudo 
schenkte fur die Aufnahme zweier SOhne zwei Hufen, 
davon eine in Ikinroth. Ikenr o d e wiist bei Bruchhausen 
Kr. H Oxter. 

Ypponhuson. W . Nr.104 = 119. Der Edle Wolfe
rik iibergab dem Kloster tauschweise zwei Hufen . I p pin g 
ha u se n Kr. Wolfhagen. 
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K a bb o nhu so n. W. Nr.104 = 119. Das g ro13e Gut, 
welches das Kloster in dem Ort besall. wurde dem Edlen 
W olferik fOr zwolf Hufen, einen Forst und eine MOhle, 
die sich in verschiedenen D orfern befanden, uberlassen. 
Die Lage la13t si ch nicht feststellen, vielleicht ist an die 
\V Ostung K add e n h us e n bei Brakel zu den ken, die jetzt 
Feld to K anse heillt. Vg!. v. S teinen, W estph. Gesch. 
fortges. von W eddigen V, 1006. 

K o n i g s win t e r. Der Abt Dietrich verkaufte einen 
W eingarten in K onigswinter am Rhein und ein Gut im 
Jahre 1411 Mai 21. Alteres K opialbuch St . M. V g!. W . 
U . IV Nr. 304. 

L a nk e ld a l, nieht Lantz e ld a l , wie W.S. 74 steht . 
La n g e nth a 1 bei H elmarshausen. Der Ort ist benannt 
nach dem si ch lang hinziehenden Talg rund, in welchem er 
angelegt wurde. Die R odearbeit war im Jahre 1168 im 
Gange, und drei Jahre spater war das Dorf gebaut. Over
ham V, 213 ; Erhard, C. d. Nr. 351. Das Dorf blieb im Besitz 
des Klosters, seine Gemarkung grenzt an die von H elmars· 
hausen . Es war gegen Ende des 15. J ahrhunderts langere 
Zeit hindurch wOst und wurde erst nach dem Jahre 1518 
wieder aufgebaut ; im letzten Drittel des 16. J ahrhunderts 
hatte es etwa 200 Ei nwohner. 

Lengd e n. G r o13 - oder Kl e inl e n gden bei GOt
tingen. Der Abt Wilhelm verlieh im Jahre 1441 die villa 
to Lengden. 

Le n g l e rn. Lenglern bei Gottingen. Im Jahre 
1394 belehnte der Abt Amold einen GOtti nger Burger mit 
zwei Hufen und ZubehOr in dem Dorf. G. Schmidt, U r
kundenb. d. Stadt GOttingen I Nr. 358. Diese gehOrten 
zu der Gattung der fuldischen H ufen, die besonders im 
Wesergebiet verbreitet waren und an stellbarem Land 
60 Morgen d. h. das Doppelte der in der Regel angenom
menen Hufengr013e ausmachten. Zuletzt erteilte der Abt 
Georg in den Jahren 1539 und 1540 Lehen in dem Dorf. 

L e tm e r e . W . Nr. 86. Der Edle Bemhard Obergab 
dem Kloster ein en H of von vier Hufen mit einem Forst 
und den zugehOrigen Knechten (cum mancipiis XXX, 
wofOr es wohl III hei13en mu13). L e itmar bei Oberm arsberg. 

Li n d e. W . Nr. 48. Der Freie A zo ubergab 20 Acker 
und e ine H ofsUitte fO r eine H ufe in Liudenhuson, cler 
jetzigen WOstung Leudenhausen bei Immenhausen. Da 
die vorhergehenden und nachfolgenden U bertragungen 
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samtlich dieselbe Gegend be treffen, so ist anzunehmen, dall 
Linde nicht weitab gesucht werden mu ll. Am Sudabhang 
des Langenbergs bei Grebenstein findet sich eine Linder 
Warte so \vie ein Linder W eg und Grund. die in der Vor
beschreibung zum Grebensteiner Kataster vom Jahre 1776 
erwahnt werden; w e iter unterhalb lag das Dorf Riksen, 
in dem das Kloster begutert war. Vielleicht ist das Feld 
der kleinen, frOh ausgegangenen Ansiedelung zu diesem 
D orf gezogen w ardeR. Das Linde, ein e W iistung, die in 
dieser Gege nd gesucht werden mull, kommt im Jabre 1376 
vor. Land au, Ritterburgen I, 372. 

L ippo ld s h age n. Landau S. 22. Der Ort, der nu r 
einmal im Jahre 1383 erwahnt wird, ist nicht fUr einen 
Wohnplatz, sondern fOr eine Feldlage bei H elmarsbausen 
zu halten . . 

Listingun, L istingen W . S . 75. Obe r- oder 
N i e d e r li s tin g e n Kr. Wolfhagen . Die Leistungen lassen 
auf einen Grundbesitz von wenigstens zehn Hufe n schlieJ3en. 

Liud e nhuson. W . Nr. 48. L e ud e nb ause n wOst 
nordlich von Immenhausen, zu dessen Ge rn arkun g die 
La ndereien gezogen sind. Landau S. 40, wo unrichtig 
Luidenhuson steht. 

M a r e tegeshusun. W . Nr. 30,31. Marthegeshus 
ist W. S. 74 statt Marthegelhus zu lesen. Der H erzog 
Lothar von Sachsen, seit dem Jahre 1125 deutscher K onig, 
scbenkte drei Hufen und eine MOhle, damit von dem E r
trag Decken fu r die Mitg lieder des K onvents angeschafft 
wiirden. Durch Tausch erwarb das Kloster zwei weitere 
Hufen. Marthausen westlich von Friedland a. d. Leine. 

M e kk e nbu se n, Mekkenhuson. W . Nr. 1:l0,81. Der 
Edle F olkmar Obergab acht Hufen und einen g uten H of 
mit den Knecbten, der Freie H ammo drei H ufen. Viel
leicht ist das Dorf M a e k e n s e n bei Dassel gemeint. 

• 
M en c h e rse n. Wiistung zw ischen Niesen und Frohn-

hausen Kr. W arburg. Gegen Ende des 13. J ahrbunderts 
halte das Kloster eine halbe Hufe in dem Ort. W . U. IV 
Nr. 2124. • 

M e she ri s. Suthmeshere. 
M esse nhosen. Me tt e nhu se n wiist nordlich von 

Borg holz Kr. W arburg. Der Ritter Dietrich von H esbike 
uberliell dem Kloster im Jahre 1202 tauschweise G uter in 
dem O rt, der Graf Gottfried von Arnsberg im Jabre 1252 
einen Ministerialen, Heinrich von Messenhusen. lm Jahre 
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1253 verkaufte der Abt Gottfried dem Ritter Berthold 
S chuwen unter anderm vier H ufen daselbst als erbliches 
Lehn. W . U. IV Nr. 541 a (547). Der Abt Wilhelm 
\Vies im J ahre 1434 ein e Pension von 6 Gold g ulden aus 
dem "houe to eitsen gelegen yn dem velde to messen
husen" an. U rk . Furstent. Paderborn Nr. 1658. Staats
archiv MUnster. 

M e thirik , Metherike. W . Nr. 85,108 = 121. Der 
Edle Wirnheri ubergab ei ne Hufe, sein Vater Liudo eine 
zwei te fur die Aufnahme eines Sohnes. Med e r i ch wust 
zwischen Volkm arsen und H erbsen Kr. W olfhagen. Landau 
S. 46. 

M u Ius sun . • W . Nr. 94. Der Freie Hoiko, der ein e 
Hufe in Riethere ubergab, empfing e ine Hufe in Mulussun 
als Lehn. Mulessen. W . S. 72,74. Mulsen, Feldlage 
2 Km. westlich von Helmarshausen an der Stelle, wo die 
Stra13e nach Langenthal den auf der Spur der alten Land
wehr entstandenen Feldweg schneidet. Den Zehnten in 
dem Ort hatte das Kloste r schon im 11. Jahrhundert e r
halten, den Neubruchzehnten von dem R odeland, das aus 
den oberhalb liegenden GehOlzen gewonnen wurde, uber
lie13 ihm der Bischof Evergis im J ahre 1165 IUr sieben 
Mark reines Si lber. Erhard, C. d. Nr. 332. lm Jahre 1237 
ubergab der Ritter H elmbert von Exen drei Hufen von 
seinem Lehn in Mulessen, wobei er die Einkiinfte teils fOr 
die Mitg lieder des Konvents teils fUr kirchliche Zwecke 
bestimmte. Urk. d. B. Gen.-Vik. z. Pad. lm Jahre 1307 
hei13t der Ort M ulsen. Landau S. 23 . 

Mu th e n. In villa monasterio contigu'a, Muthen no
mine. Miracula S. Modoaldi. Monum. Germ. SS. X II, 310. 
Den Zehnten Uberlie13 der Bischof H einrich von Paderborn 
dem Kloster im Jahre 1100. Erhard, R. Nr. 1291. Muthin 
W. S. 72. Landau S. 22. Der Ort war schon im 14. Jahr
hundert kein W ohnplatz mehr, die Landereien, die nOrd
lich der Burg Krukenberg lagen, bildeten in spaterer Zeit 
die Guter, welche zum Anteil des Abts an der Burg und 
zu demjenigen Paderborns gehOrten. Die Lage, noch im 
Jahre 1502 Muderfeld genannt, heillt spater wie auch heute 
noch Meuerfeld. Es gehOrten dazu Wiesen "in dem Mere" 
aul dem r echten Diemeluler et was oberhalb Carlshalen 
und die Moderwiese, jetlt Meuerwiese bei Helmarshausen. 

Mu t ten h a ge n. So hei13t jetzt ein Forstort ober
halb Langenthal. K onigl. Forst Carlshalen. Distr. Nr. 121, 
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122 unm ittelbar an der Grenze der P royinz. Auch hier 
war durch R odun g eine Ansiedelun g entstanden, die in 
den Jahren 1292 und 1401 Ottenhagen heillt und damaIs 
ooch bewohnt gewesen zu sein scheint. Die Landereien 
gehoren, soweit sie oach bebaut werden, ZU T Gemarkung 
van Langenthal. Diese Wustung ist nicht mit dem ein e 
Meile entfernten westfalischen Dorf Muddenhagen zu ver
wechseln. 

N aehe nun, Nehenun W. Nr. 65, 66. Nehen W. S. 73. 
Eine Hufe erhielt das Kloster vcn seinem Vogt, dem 
Grafen Heinrich dem Dicken von Nordheim, d rei tauschte 
es Yon dem Grafen E rpo (yon Padberg) ein, und eine Ober
R'aben K onrad, R otbert und Berthold, die SOhne des Edlen 
H aold (von Eberschiltz) ; anderen Grundbesitz yerkau fte 
K onrad yon Schonenberg dem Kloster im ' Jahre 1243. 
GOter in Nehen, die dem Hospital zustanden, Oberliell der 
Abt H ermann im Jahre 1262 einem BOrger von \¥arburg 
nach dem Ministcrialenrecht Yon H elmarsbausen. W. U. IV 
N r. 920. Das H olz in der Mark "to Neyen by liitteken 
Bune" wurde im Jahre 1420 dem Kloster Hardehausen 
yerkauft. Zeitschr. f. westf. Gesch. 42 'S. 18. Die \¥Ostung 
Ni h e n gehOTt jet?t zur Gemarkung yon K Orbecke Kr. 
Warburg. 

Na tt e sungun W. Nr. 95, Nattesang W. Nr. 97, 
Asternattesang un W . Nr. 99, Natesungun W. S. 73. D er 
F reie E rkin bracht ilbergab cine Hufe, ein U nbenannter 
zwei Hufen, ein e wurde e ing-etauscht. In Ostnatzun gen 
gab die Frau Wizike eine Hufe, der F reie AYiko zwei 
Hufen mit ein er H ofstatte, Tammo 40 Acker mit ein er 
Hofstatte, der Freie Liuzo drei Hufen mit einer H ofstatte, 
eine Hufe wurde eingetauscht. W . Nr. 95 - 103 = 114 
bis 11 8. Natzun ge n bei Borgholz Kr. W arburg. Das 
Kloster hatte im Jahre 1538 nocb Besitzungen in Obern
und Niddernnathesungen (Ostnatzungen), im Ietzteren hatten 
die yon Dinkelburg fOnf Hufen aIs Lehn. 

Nit e h e. W . Nr. 11. Die Schwester F rithurun Ober
gab zehn Hufen und einen F orst, inrlem sie sich zunachst 
den Niellbrauch fU r ibre Lebenszeit yorbehielt. Spater 
ilberli eJil sie diese Gil ter und eine Hufe in Gu ntersbausen 
ohne Vorbehalt dem Kloster fur 20 Pfund, die zur AllS
rOstung ihrer Neffen fur ci nen Fe ldzug in der Lombardei 
verwandt wurden. Dieses behielt die entfernten Besitzungen 
nicht, sondern vertauschte sie gegen naher gelegene an 
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der W arm e. N i d d a am gleiehnamigen Flull in der Provinz 
Oberhessen im Grollherzogtum. 

No r tbe r gun. W. Nr. 106. Das Kloster hatte hi er 
einen H of von filnf Hufen, den es im Tauseh dem Grafen 
Siegfried In. von Bomeneburg (Boineburg) uberliell. N o rt
be r g wust auf dem reehten Weserufer in der Nahe von 
H erstelle. W. U . IV NrA I, Nr.1440, Sudendorf, B rau nsehw. 
U rkundenb . I N r. 73. Landau S . 24 verlegt den Ort in die 
Nahe von Deisel, doeh gab es dort wohl nur eine Feld
lage "im Nortberg". 

N o rt geys m a r. Wustung 1'1. Km. nordlieh von 
H ofgeismar auf dem linken Esseufer; der Kirehhof ist 
noeh dem Namen naeh bekan nt, und mehrfaeh sind dort 
bei Aussehachtun gen R este gefunden worden. Landau 
S. 31. Im Jahre 1292 hatte das Kloster einen H of in 
Nordgeismar, andere Guter hatte es von den von Spiegel 
als Pf.nd. W . U. IV Nr. 1952, 2205; Falckenheiner II 
U rk. 10. 

N o rth e n. W. S. 121. U. 87. Nortthe. W . Nr. 83. 
Northe. W . S. 75. Ein Mann , dessen Name ausgelassen 
ist, iibergab dem Kloster eine H ofstatte, zwei H ufen und 
20 A eker im Tauseh gegen Grundstiieke von derselben 
Gro£le in Valehuson und drei Pfund. No rd e Kr. W ar
burg. Landau S. 23 irrt, wen n er den Ort als W ustung 
betraehtet und an den Norderteieh (Narrenteieh) zwisehen 
D eisel und Langenthal verlegt. Uber den l ehnten in dem 
D or f, den das Kloster sehon im 11. Jahrhundert besall, 
sehwebten langere l eit hindureh Streitigkeilen mit dem 
Rittergesehleeht von Northe. Von Spilcker II U. 39; W. 
U . IV Nr. 635. (Die H a ndlung ist ins Jahr 1245 zu setzen.) 
Das Kloster hatle si ch deshalb an den Papst gewandt, der 
die Entseheidung dem Propst Dietr ieh von Lippoldsberg 
iibertrug; der Streit wurde dureh einen Verg leich beige
legt . Der einem W arburger Burger vom Kloster verpfan
dete lchnte wurde spater dem Kloster H ardehausen Uber
lassen. W. U . IV I r . 1610. 

Osso nth o rp. W. Nr. 84. Alverieh ubergab eine 
Hufe. Osse nd o rf Kr. W arburg. 

Ot h e l ess un. W . Nr. 97. Oer FreieAzeehoiibergab 
ein e Hufe, die spater gegen eine andere in Natzungen 
vertausebt wurde. O delsh e im a. d. W eser Kr. H of-

• gelsmar. 
Pi e k e I si n. W . S. 75. Das Kloster besall hier zwei 

bis drei Hufen. P ee k e lsh e im Kr. Warburg. 
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Ran gu n. W . Nr. 11 , 36- 3S. R angen W . S. 75. 
D as K loster erwarb vier Hufen, fur die es dem Grafen 
Volkold von der Malsburg tauschweise G uter in Nidda 
uberliell. Der Edle Alabracht un d der F reie Hazo uber
gaben je eine Hufe, ein Freier uberli e.0 ei ne Hofstatte fur 
20 SChill ing. Gut R a n ge n Kr. W Olfhagen. Landau S.4S. 

R as m e r es h u so n. W. S. 74. Ratmeresh us (nicht 
R aimereshus), R atmereshusu n W. S. 75. Das K loster be
saJ3 hier etwa sechs Hufen. Ro tm e r s h a u se n w iist bei 
Ostheim Kr. H ofgeismar . Monum. Germ. D ip!. I Nr. 4S. 
Vg!. Zeitschr. f. hess. Gesch. 36 S. 263. Es ist moglich, 
dall der Or t in der Ge markun g der erst gegen das E nde 
des 13. J ahrhunderts gegrundeten Stadt Liebenau gelegen 
hat, deren Kirche fruher eine FiHale von Ostheim war, 
wahrend dies Verhalt nis jetzt umgek ehrt is!. Der Name 
scheint schon im 16. J ahrhundert auller Gebrauch gewesen 
zu sein, jetzt ist er verschollen. 

R as th o rp. W . Nr . 27, W . S. 74. Der E dle Rein
frith aus Thuringen (iberliell dem Kloster sechs Hufen und 
H olsUitlen fur 13 Mark reines S ilber und vier Hulen in 
H erbsleben. R osdo rf bei (;bltin gen. Der R itter De
thard von R ostorph nahm auf Bitten des Abts A dolf im 
J ahre 130S Leute in den Dorfern an der Leine, die dem 
Kloster nach Litonenrecht zllstanden, in seinen Schutz auf 
und versprach, da13 sie nach seinem Tode fret an das 
Kloster zuruckfa llen sollten. U rk. S t. M. Im Jahre 1315 
erklarte der Ritter F riedrich von R ostorp. daB er vier 
H ufen vom S tift H elmarshausen nur auf seine Lebenszeit 
zu genie13en habe. Das Gut wurde spater Burgern von 
Gottin gen verpachtet und von den Abten J ohann von der 
Lippe und Georg verpfandet . 

R ei nh a rd ess un. W. Nr .9,W. S. 74. Die F reien Hil
dib recht und T hiederich u berliellen dem Kloster fur acht 
Plu nd einen Hof von sechs Hulen ohn e die Gebaude, 
welche die F rau Humburg schenkte. Im Jahre 1321 hatte 
s ie der R itter K onrad von R ostorf als Lehen. Re i n 
h a rd sen, R einersen W ustung in der Gemarkung der K o
lonie Mariendorf bei Imm enhausen. Nach ihr ist vermut
lich der R einhardswald benannt, in welchen nicht weit 
von ihr die alte K onigsstralle fuhrte. 

R e II i g h a u se n. R e II i e h a u se n bei Dasse!. I m 
Jahre 1530 brachte der H erzog E rich der Altere den H of 
R eiling hausen , dem Kloster H elmarshausen zusuindig. in 

• 
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seinen Besitz, wozu der Abt Georg Veranlassun g gegeben 
haben soil. R ethmeyer, B raunschweig. - Luneb. Chronik 
S. 785. Anspruche, welche der Abt im Jahre 1537 erhob, 
lVurden zuruckge wiesen und endlich kurz abgeferti g t. 

R e n e. Wustun g R e n e bei Bodenwerder a. d. W eser . 
Der A bt Johannes verkaufte in den J ahren 1284 und 1285 
dem E dlen Bernhard von H alle drei Hufen. W. U. I V 
Nr . 1812, 1827. 

Ri e th e r e. W. Nr. 94 = 113. R eithere. W . S. 72. 
Der Freie H oiko ubergab eine H ufe. Rh e d e r Kr. H Oxter. 

Rikkiris s un W . Nr. 63, Rikkeressun W. S . 73, Rik
kersen W. S. 75. Der Edle Gerold (vielleicht von Immen
hausen) ubergab dem Kloster eine Hufe und vier Knechte; 
die B riider H izil unrl Imika zwei Hufen mit einer Hof
statte. Ri x e n wi.ist bei Grebenstein . Die Landereien 
sind im Jahre 1776 der neugegrundeten K olonie F riedrichs
thal zugeteilt. Landau S.40. Im Jahre 1415 emptin g ei n 
B urger van Grebenstein zwei Hufen zu Rickersen fUr sich 
und sein e Kinder .. to vnsem ly uen" "to rechte rn eyger
r echte", wofur er jahrlich zwolf Scheffel halb R oggen halb 
Hafer zu entrichten versprach. Das Gut wurde im Jahre 
1457 verpfandet, und der Abt Georg erneuerte die Ver
pfandun g im J ahre 1537, weil er jetzt dem Land grafen Phi
lipp zu Ehren und Gefallen besondere Rustung unterhalte. 

Ring e ldissun. W. Nr . 78. Die Gratin Beatrix von 
'Warpke ubergab zwei Hufen und zwei H ofstatten, der 
E dle Folkmar, der die Bruderschaft angenommen hatte, 
einen Ministerialen mit der Hufe, die er innehatte. Die 
Lage des Ortes ist nicht festzustellen, vielleicht ist er als 
Wustung in der Nahe van Nieheim zu suchen, wo es 
Burger gab, die sich von Rin geldessen nannten. V g l. R eg. 
z. Zeitschr. f. westf. Gesch. II, 21. 

R o th e n. W. S. 75. R o th e Kr. H Oxter. 
R o thin g un W . S. 73, R othung un W . S. 75. R os 

sin g westlich von Hildesheim. Die Leistungen lassen auf 
ein Gut von bedeutendem U mfang schliellen, dafUr spricht 
auch die Zahl von 22 H Origen. Im J ahre 1348 erwarb 
Bodo von Salderen durch K auf auf Lebenszeit das Amt 
in R othinghen. Overham VIII, 134. Im Auftrag des E rz
bischofs Friedrich von K Oln nahm der Landvogt in W est
falen H einrich von Ludin ghausen irn Jahre 1382 das Bis
turn Hildesheim und das dem Kloster gehorige Amt R ot
tin gen in den Landfrieden auf, den der A bt H ermann 
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schon heschworen hatte. Die Halfte des Amtes Rossingen 
wurde im J ahre 1459 dem Ludolf Ruschplate und Ge
nossen fur 550 Goldgld. verpfandet. Zur Zeit der Auf
losung des Klosters hatte das Kloster St. Godehard in 
Hildesheim das gaOle Dorf fur 1100 Gld. in Pfandschaft , 
aus der es nicht wieder einge10st worden ist. 

Se h a tu n (nicht Scahtun). W . Nr. 62. Der EdleGode
bold ubergab dem Kloster vier H ufen mit zwei H ofstatten 
im T ausch gegen funf Hufen und einen Hof in Werelder. 
Se ha c h t e n bei Grebenstein Kr. H ofgeismar. Die GUter 
in dem Dorf gehOrten dem H ospital. lm 13. Jahrhundert 
waren keine Gebaude vorhandenJ urn die Heuerfriichte zu 
I.gern; deshalb tauschte man vom Kloster Neuenheerse 
eine Hausstatte, die es nicht gebrauchte, ein gegen Grund
stiicke, und zwar drei Viertel von einem Achtgart (zwei 
Morgen) mit einer Wiese, einen Vorling (ein halber Morgen) 
und einen Spiddel, die zusammen fUr 2' /, Morgen ge
rechnet wurden. W. U. IV Nr. 291 (Scahten 1239). Das 
Dorf war \Vie so viele andere nicht geschlossen, und man 
unterschied ein Ober- und Unterschachten. lm J ahre 1313 
verkaufte das Nonnenkloster Neu-Kustelberg (conuentus 
monialium in nouo questelberch) dem Stift eine Hufe in 
Oberschachten, die ihm zu weit abgelegen war, fur sechs 
Mark schwere Denare. Der Abt Wilhelm gab im Jahre 
1450 den BrUdern H einrich und Eckebrecht von Schachten 
unter anderm vier H ufen in dem Dorf gegen eine sehr 
gerin ge Fruchtabgabe in Erbpacht. 

Seefeld. Wustung auf dem rechten W eserufer, 
jetzt zurn Dorf Wahmbeck Kr. Uslar gehOrig. Landau 
S. 6 verlegt sie unrichtig auf die Strecke z\Vischen Lip
poldsberg und Gieselwerder, denn im Stammbuch vom 
J ahre 1575 St. M. hei13t es vorn Stiftsbesitz an W iesen im 
Sehefeldt: H aben die Braunschweigischen mit Selbstge
wait eingenommen, und im Jahre 1676 wird die Feldmark 
ausdrucklich als zum Dorf W ahmbeck gehorig bezeichnet. 

Selithe. W. Nr. 4. Der Edle Eberhard ubertrug 
eine Hufe, die spater vertauscht wurde. Vielleicht ist 
Se hid e bei Gronau (Provinz H annover) gemeint oder 
Sehlde bei Ringelheim. Selethe Scheid, Orig ines Guel
ficae IV, 524 (1141). 

Silon (Sylon). Sie l en Kr. H ofgeismar. Um das 
Jahr 1220 trug Wilhelm von Sielen dem Kloster zwe! 
Hufen auf, die er gekauft hatte. D as Dorf gehorte den 



- 48 -

braunsehweigisehen W elfen, und H erzog Otto das Kind, 
dessen Ministeriale He inrich van Sielen das Kloster g e
sehadigt hatte, ilberlielil ihm zum Ersatz im Jahre 1243 
neun Hufen mit einer Muhle und den Ministerialen, die 
Zll den Gutern geh6rte n. Die vier Minis terialen, die de m 
Kloste r ubertragen ware n, verkaufte n ihm ihre GUter, zehn 
Hufen und eine Milhle, im J ahre 1246 filr 130 Mark sebwere 
Denare. Der E dle K onrad von Sehonenberg ilbernahm 
die Bilrgsehaft und erklarte si ch bereit, erforderliehenfalls 
mit einigen Rittern in H elmarshausen einzureiten. U rk. 
d. B. Gen.-Vik . zu Pad . lm Jahre 1251 ilberlielilen Diet
ri ch und Eberhard W olf von Gudenberg, Johann und Ar
nold von Gudenberg. sowie H ermann und Stephan von 
Sehartenberg ihren Ministerialen Wilhelm von Sielen dem 
h. P etrus in H elm arshausen nach Ministerialenrecht, wo
fOr jener ihnen zwof Mark entriehtete. lm 14. Jahrhun
dert wurden. die Gil ter in Sielen dem Landg rafen H er
mann dem A lteren von H essen und dann dem Edelherrn 
Bure!>ard von SehOneberg verpfandet, aueh unter de n letz
ten Abten war~n Fruehtgefalle a us dem Dorfe versetzt. 

Sime r ess un . W. Nr. 39. Der Freie Sieeo ilbertrug 
zwei Hufen mit den Hofstatten. def Freie Gazelin zwei
ein halb Hufen. Simm e rsh a us e n Landkr. Kassel. 

(Stamen), Stammen. Stamm e n Kr. H ofgeismar. 
U nter den GOtern, die der K Onig H einrieh n. im Jahre 
1013 dem Kloster zueig nete, hefanden sieh aueh solche in 

tarn men. lm Jahre 1325 sehenkten die H erzoge von 
Braunsehweig filnf Hufen. V gl. unter Drende. 

Suit e n. Wilstung nordOstlieh von Trendelhurg , wo 
noeh jetzt das Sulzer Feld vorhanden ist. Der Abt Thiet
mar, ohoe Zweifel der erste des Namens, erwarb urns 
J ahr 1100 zwei Hufen in dem Dorf. U rk. d. B. Gen .-Vik. 
zu Pad. Landau S. 25. 

Suthm es h e r e. Sehaten, A. P. 1. p.642. Mesheri 
(nieht Meseheri) W . Nr. 11, 43, 44. Ob e rmeiser Kr. H of
geismar. Dureh Tauseh erhielt das Kloster vom Grafen 
Volkold von der Malsburg drei Hufen, der F reie Burchard 
ilbertrug eine Hufe, der Edle R einold (von Dassel) ilber
gab im Jahre 1097 zehn Hufen und HofsUitten, eine Milhle 
und drei Kn eehte gegen eine Abfindung von 32 Mark . 
lm Jahre 1336 hatte das Kloster noeh Grundbesitz in Me
sere, spater wird def Ort nicht mehr erwahnt. 
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Svinveldun. W . Nr. 87. Der Bischof Reinhard 
von Minden, der im Jahre 1085 fOr kurze Zeit eine Zu
fiu chtsstatte im Kloster gefu nden hatte, sehenkte ein Gut 
mit den dazu gehorenden Kneehten. S w i n f e I d e wUst 
bei Siddinghausen Kr. BUren. Der Abt Hermann Uber
lie£l im J ahre 1268 die StiftsgUter in Swinfelda dem Non 
nenkloster H olthausen bei BUren fUr 23 Mark. W. U. IV 
Nr . 1143. 

Thietm a r e ss e n. Dettmarsen oder Deppenhofe 
sUdlich von Peckelsheim Kr. Warburg . . D er Bischof 
H einrieh von Paderborn schenkte im Jahre 1126 dem 
-Kloster ein Gut in dem Dorf; ein Ministeriale des Bi
schofs namens Rothulf hatte es innegehabt, war aber, weil 
er si ch empart hatte, des Gutes entsetzt, gebannt und ge
totet worden. W . U. A. Nr. 34. 

Thinkilburg. W. Nr. 68, Thinkilburch W . S. 72. 
Graf Olto, der Sohn H einrichs des Dicken von Nordheim, 
Ubergab vier Hufen mit den H ofstatten. Gut Din k e I

- burg hei K orbecke Kr. W arburg . 
T h o r nun tun. W. Nr. 3. Der Graf Adelbert von 

P opponburg schenkte vor seiner Verheir.tung eine Hufe. 
Die Lage des Orts, der ausgegangen zu sein scheint, la13t 
sich nicht feststellen, vermutl ich ist er im Amt Gronau in 
der Provinz Hannover zu suchen . 

Thur i n geb ik e. W . Nr. 25. Die edle Frau B ertha 
Ubergab eine Hufe. Der Ort ist nicht zu ermitteln. 

_ Thuringesson. ,V. Nr. 6, 7. (Am Rand Turges-
sen). D er Freie R othward Ubergab eine Hufe als P re
karie, der Freie Ailward eine zweite. D Orri g s e n bei 
Einbeck . E in LehnstUek des Klosters zu D oringe£len wird 
noeh im Jahre 1539 er wahnt. 

Tid e rik e shus e n. W . Nr. 28. Thidericeshuson. W. _ 
S. 74. E ine Frau n. mens Ameke Ubergab zwei Hufen 
mit einer H ofstatte. Vermutlich ist die WUstung Di e t
ri c hsh a usen bei H elsen in der Nahe von Arolsen ge
meint. V g l. Se h r a d e r, Dynastenstamme S. 206. 

Titlekessun (nicht Tetlekessun) W. Nr . 101 = 
117 ; Nr. 105. Titlikissin (nieht Itlikissin) W . S. 72. Tammo 
gab eine Hufe, Graf U lrich von W arpke ebenfalls. Nach 
dem Verzeiehnis der Gefalle mU13te der Besitz acht Hufen 
betragen haben. Ti e t e ls e n bei Borgholz Kr. W arburg. 
GUter in Ditlillen wurden noch im Jahre 1538 als Pacht
lehn vergeben. 

Zeit&chr. lld . 46. 4 
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T r end e I bur g . Stadt T r e nd e I bur g Kr. Hofgeis
mar. Der Ort entstand erst im Anfang des 14. Jahrhun
derts, nachdem die Edelherrn von Schoneberg die Burg 
erbaut batten. D er Besitz des Klosters in der Gemar
kung, die durch das Ausgehn von Wohnplatzen sich ver
groJ3erte, rUhrte aus alterer Zeit her . Er lag hauptsachlich 
nordlich der Stadt und bestand. aul3er dem angefUhrten 
Bredenlo aus der Niederun g auf dem Iinken Diemelufer, 
die Desnemersch genannt wird . Die Meierei des Klosters 
in Trendelburg wird zuletzt im Jahre 1519 erwahnt. 

Valehuson. \V. Nr. 83. Ein Mann namens Reinzo 
ubergab zwei Hufen und zwanzig A cker, die spater gegen 
Grundbesitz in Norde vertauscht wurden . Vermutlich ist 
die Wustung Valhaus e n zwischen Gehrden und Alten
heerse Kr. Warburg gemeint. V gl. Zeitschr. f. westf. Gesch. 
37' S. 186. 

Vilmere. W . S. 73. lm V erzeichnis der Gefalle 
erscheint eine Hufe. Obe r- od er N i ede r vellm a r bei 
Kassel. 

Warm e n esse n. W. S. 74, W e dik e ss e n W. S. 75. 
Es ist ooch nicht versucht warden, die Lage der beiden 
Orte festzustellen, Landau erwahnt sie nicht. Da in dem 
Auszug aus der U rkunde H ei nrichs n. vom Jahre 1013 
Giiter in W edeckessen und W ermanessen zugleich mit dem 
F orst S iburg und Grundbesitz in Gottsbu ren Gegenstande 
der Schenkung sind, so Iiegt es nahe, sie im R einhards
wald zu suchen. Ferner wird im V erzeichnis der Gefalle 
Einkomm en vom Neubruchland des neuen B ofes W edi
kessen zur V erteilung an A rme bestimmt, di e Rodungen 
des Klosters lagen abeT, wie es sche int, samtlich in seiner 
naheren Umgebung . lm Jahre 1238 Uberliellen fern er die 
Bruder K onrad und Bernhard von Schoneberg ihren Zehn
ten in W armanessen mit Erlauhnis des Erzbischofs van 
Mainz, von dem er zu Lehn g ing, dem Kloster zu B el
marshausen, dem er nahe lag. Overham V, 264. Den 
Zehnten in W eddikisson hatte es schon fruh er vom Grafen 
Adalbert von Everstein erhalten, der ihn g leichfalls als 
Lehn von Mai nz besal3, worUber der Erzbischof K onrad 
im Jahre 1162 eine U rkunde ausstellte. Stumpf, Acta Ma
g untina Nr. 77. Da die Diemel die Grenze zwischen den 
Diocesen Mainz und Paderborn bildete, so mussen die Orte 
am rechten Diemelufer gelegen haben. Dort befinden sich 
oberhalb der Stadt, 1' /, Km. von ihr entfernt, Landereien 
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a m W eehselberg, neben dem der sogenannte Zwolfhofer
weg hergeht, und die benaehbarten Distrikte der O ber
fo rsterei Carlshafen Nr. 50 und 110 fubren denselben Na
men. An dieser Stelle ist das offenbar fruh wust gewor
dene W edikessen zu suehen. An der Ostseite des hier 
5chm alcn und flach eingesattelten R einhardswalds, die zur 
Weser abfallt, find en si cb ostlieh vom W eebselberg die 
F orstorte Zella (Nr. 88) und W ehrberg (Nr. 93, 94, 89). 
Hier wird W ermanessen gelegen haben. In der Zella 
hatten im 17. Jahrhundert Burger von H elmarshausen 
Wiesen im Besitz. D er Name, der sieh bald haufiger bald 
seltener in der U mgebung von Klostern findet, bezeiebnet 
eine Ansiedelung von Monehen. Vg!. Arnold, A nsiede
lungen und W anderun gen S . 486. 

\\T e leri s sun. W. Nr. 72. W eleressenW.S.72. Der 
Freie Atholun g ubergab eine Hufe, die spater gegen eine 
andere in Manrode vertauscht wurde. W e lriss e n \Vust 
bei D eise!. Ein Gut in W elersen erwarb im Jahre 1167 
der Laienbrud er H einrieh fur das Kloster, indem er mit 
Genebmigung des Bisebofs Evergis von Paderborn als Lebns
herm die .seitherigen Inhaber entsehadig te. Erbard, C. d. 
Nr. 339. Auf den Zebnten in W eleresen verziehtete H er · 
109 H einrieh der Lowe, der ihn als Lehn von Paderborn 
hatte, zugunsten des Klosters. Zeitschr. f. westf. Geseb. 
37 2 S . 184. D en Neubruehzehnten in dem Dorf uberliell 
ihm der Bisehof Evergis im J abre 1168. Overham V, 213. 
Noch im 16. J ahrbundert wird Grundbesitz "zu W eylderll
heirn am Langenberg U oder "zu W_elerJ3eo" erwahnt. Der 
Ort, dessen Lage von Landau S. 25 nicht angegeben ist, 
lag, wie die Flurnamen W alzer F old und Boden beweisen, 
bei den Muhlen von Deisel in dem Grund, der sieb naeh 
Langenthal hinaufzieht; dort ist man aueh neuerdings beim 
Pflugen auf Mauerreste gestollen. 

W e rbike. W . Nr. 1. D er Graf Wittekind von 
S chwalenberg ubergab zwei H ufen. W. S. 72 wird der 
Ort W ertbike, S . 75 W artbike genannt. Der E ruder 
R othigerus kaufte elf Ack er fur drei Pfund und einen 
Schilling und bestimmte, dall von ihrem Ertrag funf Brote 
an die Armen verteilt wurden, so oft die Spende vom 
H ospital gegeben wurde. Den U msta nden nach erscheint 
es nieht unwahrscheinlich, dall die Wostun g ~ a r i t b e k e 
(W ertbeke) bei H oxter gemeint ist. v. Spilcker n, 476 ; 
W . U . IV Nr. 2584 A . 

4 ' 
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W e r elde r. W. Nr. 62. Die edle Frau W eldrud 
iibergab einen H of von funf Hufen, das Gut wurde spater
hin gegen Grundbesitz in Schachten vertauscht. 0 b e r
und Ni e d e r w a r 0 I d e rn zwischen Arolsen und K orbach 
in Waldeck. 

Wi c hm anessen. Landau S. 17. Die Lage dieser 
WUstun~ la13t sich nach den noch jetlt gebrauchlichen 
Namen von Forstorten bestimmen. Der Forstort Wich
mannsche ( ' r. 46) Iiegt drei Km. nOrdlich von Gottsburen, 
fruher gab es hier auch einen Wichm annschen Grund und 
eine Lage auf dem Wichmarinschen Kamp. Das alte 
Feld (Nr. 34-40), vermutl ich die F lur von Wichmanessen, 
fa hrte diesen Namen schon im Jabre 1425. Der a rt be
stand schoo, als das l<loster gegrundet wurde. denn in 
die Grenlbeschreibu ng des R einhardswalds vom J ahre 1020 
(Monum. Germ . Dip!. III Nr. 430) wurde ein W eg nach 
Wicrnonneshusun aufgenom men, das au13erhalb des Forstes 
lag. In den U rkunden des Klosters erscheint er erst im 
13. J ahrbundert. Im Jahre 1220 iiberl ie13 der Abt H ein rich 
dem Ritter Berthold van Brunessen und seinen Nach· 
kommen GUter in H aldungen in Erhpacht. Dieser erwarb 
zugleich e iniges Gut in \Vikm anessen, das bei seinen Leb· 
zeiten ins Hospital zinsen und nach seinem Tad ihm zu
fal1en sol1te. Overharn V, 216. Aber die Witwe nahm, 
als dieser Fall eingetreten war, die GiHer in beiden Orten 
als ihr Erbe in Anspruch und wurde erst durch die Ver
mittelung einflu13reicher Manner veranla13t, ihnen lU ent
sagen . Der F reie Wikman n ergab sich unter dem Abt' 
K onrad, vermutlich dem vierten dieses Namens, in der 
ersten H alfte des 13. J ahrhunderts in das Verhaltnis der 
W achslinsigkeit. Er iibertrug dern Kloster sein Gut von 
fanf Hufen in Wikmanessen und verpflichtete sich, jahrlich 
vier D enare auf dern Altar des h. Petrus in H elrnarshausen 
niederzulegen, zwei fUr seine Person, zwei fUr das Gut. 
W enn der Mann starb, so erhielt das Kloster das l weit
beste StUck Vieh, wenn die Frau star b, das beste Kleidungs
stUck. Eine HeiratsgebUbr brauchte nicht entrichtet zu 
werden. Die ehelichen Nachkommen traten in das R echt 
des Vaters ein ; falls aber der Sohn eine Frau anderen 
Standes heiratete, so fi el das Gut ebenso wie beim Fehlen 
von Kindern frei an das Kloster zurUck. Overharn V, 225. 

Wi chti r son. W . S. 74. Man kaon als sicher an
nehmen, dal3 ' der a rt in der naheren U mgebung von Hel
marshausen lag, aber die Stelle HiJilt sich nicht angeben , 
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da der Name erloschen ist. Ein Gut in Wichtersen wird 
noch im J ahre 1383 erwiihnt. Landau S. 26. 

Wid e r ces hu so n. W. S. 74. Vielleicht ist das Gut 
Wi c k e rs h a u se n bei H ollenstedt im Amt Einbeck 
gemei nt. 

Wie se nfe lrl. Die Ausflihrungen von Landau S.7 
sind dahin zu erganzen, da13 Wiesenfeld vier Km. nord
ostlich von Helmarsbausen unmittelbar am linken U fer 
der vVeser lag und zwar an der Stelle, wo zwischen dem 
Flu13 und dem W ald ei n etwas breiterer W iesensaum vor
handen ist; die ang renzenden For~tbezirke heif3en noch 
jetzt Wiesenfeld (Nr . 95, 96) und "Uber dem Wiesenfeld" 
(Nr. 101). Eine Lage "bei der Kirchen zu Wissentfelt" 
wird im Stammbuch vom Jahre 1575 erwahnt. Dort heil6t 
es auch, paderborniscbe U ntertanen in H erstelle hatten 
"zu Wie13enfeldt unter der Seiburgk" 46' /, A ck er Wiesen, 
die sie fOr Erbe und Eigen hielten und wovon sie der 
Kirche zu GottsbOren zinsten. lm Jahre 1592 in einer 
Zeit, in der Handel zwischen den U ntertanen von Hessen 
und Paderborn an der Tagesordnung waren, wurden Ein
wohner van H erstelle, welche die Wiesen als Grashute 
benutzten, van BaLlern aus Gottsbiiren schwer miBhandelt 
und ihrer Pferde beraubt. Auf eine Beschwerde, die durch 
Vermittelung der Rate in Paderborn nach Kassel ging, 
erfolgte der Bescheid, Burgermeister und R at in H elmars
hausen hatten erkl art, da13 der Gemeinde H erstelle die 
'Viesen nur zur H eugewinnung, nicht aber als Hute zu
standen. 

'vV il gatess un. W. Nr . 90. D erFreie R other iiber
gab anderthalb Hufen, ein nicht genannter eine. Will e 
gas s e n nordwestlich von Borgentreich Kr. \Varburg. 

Wilm e r esse n. W.S.72. H einrichvonWerl,Bischof 
von Paderborn , schen kte dem Kloster im J ahre 1108 sein 
Gut Wilmeressen auf die Fiirbitte des Grafen Otto des 
Gebrechlichen von Nordhei m. Schaten, A . P. I , 673. Guts
bezirk W ii 1 m e r s e n bei Deisel Kr. H ofgeismar. . Der 
Ort , der im 14. Jahrhundert Dorf genannt wird, war nach 
einer Aufzeichnun g des letzten Abts den von Portenhagen 
in Meierweise eingetan, die dem Kloster Geld darauf ge
liehen hat ten. Als der Zweig der Familie, welcher das 
Gut innehatte, ausstarb, kam es an die von Stockhausen 
als nachste Erben. Die erste Belehnung derselben scheint 
im Jahre 1330 erfolgt zu sein, indem J ohann von Stock-
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husen vom A bt R eimbold mit dem Dorf, dem Kirchsatz 
und der Vogtei belehnt wurde, ab er nicht mit dem Zehnten, 
der wahrscheinlich von Mai nz lU Lehen g in g. Im Jahre 
1386 war Wulm ersen dem Kloster, von dem es lehnruhrig 
war, wieder verpfandet und \vurde erst im Anfang des 
folgenden Jahrhunderts eingelast . Auf dem letzten Lehn
gericht im J ahre 1538 wurde vom Abt Georg die Be
hauptun g aufgestellt , Wulmersen sei dreimal vom Kloster 
zuruckgekauft und sei kein Lehn g ut, sondern ein F rei
g ut; die letzten Lehnbriefe, etwa vom Jahre 1435 an, seien 
nur vom Abt ausgefertigt oder aus andere~ G rlinden un
gultig. Die Entscheid un g uber die Qualita t des Gutes 
wurde dem Landgrafen Philipp anhei mgestellt ; sie ist, wie 
es scheint, zugu nsten der Familie von Stockhausen aus
gelallen. 

Wind e l esse n. W. S. 72. Obe r- und Unter-
win d e l s e n Wllst nordlich van Wulmersen auf dem linken 
Diemelufer. Landau S. 26. In der Form Windelsen er
scheint der Ort schon in der Bulle Celestins Ill., er ge
horte offenbar zu m altesten Besitz. 

Winisson. W . Nr. 4. Das Kloster tauschte eine 
H ufe in dem Ort ein gegen eine andere in SeJithe. Ver
mutlich ist Wen zen nordwestl ich van E inbeck gemeint. 

Winith e. W.Nr.12- 25. Winethe W.S. 74. W ee nd e 
bei Ga ttingen. D er Bruder Sig imar und seine F rau Hizike 
schenkten mit einer H ofsta tte K nechte, Guter und Pfa nd
besitz. Simund ubergab eine" H ofstatt e fUr sechs Pfu nd 
und fUnf Schilling, derFreie Ailward eine H ofsUitte und 
34 A ck er. Die letztere Ubertragun g focht ein Mann namens 
Gerward an, wurde aber auf der Malstatt des Grafen 
H ermann abgewiesen. Rimis liberlieS eine Hofstatte und 
18 Ack er fur sieben Pfund und 15 ~chilJin g; Akirie schenkte 
vor ihrer H ochzeit drei A cker, A thilold einen. H ethiger 
ubergab eine HofsUitte und 30' /, Acker fur lebn Plund, 
Berning 15 A cker fur funf Pfund und verpfandete drei 
Acker fUr 15 Schilling; R einbold verpfa. ndete vier A cker 
fUr 14 Schilling, Rimis einen fG r l wei Schilling, Helmerie 
fUnf A ck er fur 25 Schillin g ; A tlele von Gutinge, Thiedir, 
Ade ubergahen je einen A cker. Im Jahre 1170 wurden 
fUnf H ufen und eine Muhle dem Kloster aufgetragen und 
als Dienstlehn zuriickgegebp.n. Wigand, Das Femgericht 
W estfalens S. 223. Der erwahlte Abt J ohannes Gberlie13 
im Jahre 1282 ctem Propst Heinrich von W eende eine 
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Hofstatte vor dem Kloster . daselbst fUr eine im D orf 
gelegene. W. U. IV Nr. 1681. Im spateren Mittelalter 
waren GOttinger BUrger mit Gutern in Weende belehnt, 
so Simon Giseler im Jahre 1484 mit zwei Hufen und einem 
Sadelhofe. Naeh der Vertreibung des Abts Georg ent
sehuldigten sieh im Jahre 1526 Simon und H einrieh Gieseler, 
dal3 sie si ch noeh nicht zur Neubelehn ung eingefunden 
hatten; der Abt habe in der F em e geweilt und sie hatten 
nicht gewul3t, wo die Geschafte erledigt wurden . 

Winthus o n. W. S. 72. Es bestand dort eine Villi
k at ion, die nur das vierte K orn Iieferte. Da das Kloster 
den Zehnten besal3 und die H origen zur Lieferung von 
.Holz verpflichtet waren, \Vie diejenigen in Helmarshausen 
selbst und in Gotlevessen, so kann man als sicher anneh
men, dal3 der art, dessen Name in Abgang geraten ist, 
im engeren Klosterbezirk lag und nieht etwa an Wind
hausen bei Kassel zu den ken is!. 

Wr e kk en hu son. W.Nr. 104= 119. DerEdle W ol
ferik ubergab dem Kloster einen H of von acht Hufe n mit 
den Knechten und einen Forst im Tausch gegen Guter 
in Kabbonhuson. F r e e ke n h a u se n wust in der Gemar
kun g von W olfhagen. Landau S. 168. 

Bei dem Zustand der urkundlichen Dberlieferung kann 
man als sicher annehm en, daf3 eine ziemlich bedeutende An
zahl von Gutem , die das Kloster zu irgend einer Zeit be
sessen hat, nicht einmal dureh die blol3en Narnen der Orte be
kan nt ist, darunter besonders in der a.tteren Zeit erworbene, 
die irgendwelcher Urnstande halber verkauft oder ver
tauscht wurden. Denn wcnn der Verkauf von Kloster
gUtem auch durch die Bestimmung beschrankt war, da l3 
er nur in solchen Fallen, die fUr den Verka ufer vorteilhaft 
waren, gestattet werden sollte, so war das einmal bei eot
legenen, wenig eintrag1ichen GOtern nicht schwer nachzu
weisen und entzog 5ich andererseits der genauen K on
trolle. Von den uberlieferten 148 Orten, in den en die 
Abtei H elmarshausen, von ihrem Sitze abgesehen, begutert 
war, entfallen nicht weniger als 62 auf Wustungen. Die 
meisten von ihnen liegen im sogenannten sachsischen 
H essengau, in welchem im 14. und 15. J ahrhundert sehr 
viele kleinere Wohnplatze ausgegangen sind . lhre Gemar
kungen wurden in der Regel mit denen der alteren Dorfer 
vereinigt, so daS ihre Namen, mehr oder weniger ver
andert, in den meisten Fallen als Flurbezeichnungen er-
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halten blieben, zuweilen sind sie auch wieder in den W ald
boden ilbergegangen, aus dem sie durch R odun g entstan
den waren. Bei der Grilndung der H ugenottenkolonieen 
ist mehrfach auf die Marken ausgegangener DOrfer zu
r ilckgegriffen worden . lm spateren Mittelalter kam es 
auch var, daf3 Orte zeitweise wilst lagen, urn bei passender 
Gelegenheit wieder besiedelt zu werden. Der verbreitete 
Vorgang der Wilstlegung hat die Art der Besiedelung 
des Landes wesentlich geandert; an die Stelle der zahl
reichen kleinen O rte trat eine beschrankte Zahl von 
g rof3eren, deren Fluren hin und wieder so umfangreich 
wurden, da.f3 sie spater zum Ausbau einluden. Besonders 
aufsaugend hat auch die Grilndung der Landstadte ge
wirkt j sie waren ursprung lich nicht viel anderes als um
mauerte od er durch eine Burg geschiltzte Dorfer, und nur 
allmahlich entwuchs ihre BevOlkerung dem Hofrecht. Fast 
der vierte Teil der Orte, in denen das KIDster begiltert 
war, lag nicht mehr als zehn I(m. von ihm entfernt, diese 
Gilter bildeten den K ern der GroLlgrundherrschaft, der 
auch am langsten erhalten blieb. Ein Umkreis VDn 25 Km . 
umfalilt die bei weitem grolilere Halfte jener Orte. Die 
Ausdehnung des Besitzes im Wesertal abwarts war schon 
bei der Grundung des KIDsters durch das Bestehen der 
Abtei Corvey gehemmt, im oberen Wesertal aber schlDssen 
die Nonnen kloster Hilwartshausen und Lippoldsberg und 
das Monchskloster Bursfelde die K onkurrenz beim E r
werbe fast aus. Es scheint auch so, als ob man 5ich da 
mit dem GOtererwerb zuruckgehalten hatte, wo ein an
deres KI Dster si ch schon festgesetzt hatte. H elmarshausen 
lag an der sildOstlichen Grenze des Bistums Paderborn, 
dem auch mehr als die H alfte der Orte, in denen Kloster
gut vorhanden war, angehorte; demnachst war es am 
meisten begiltert in dem sildlich und ostlich angrenzenden 
Erzbistum Mainz, wahrend andere Diocesen kaum in Be
tracht kommen. 
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Ill. Urkundenbeilagen. 1) 
1. 

Die edle Jilrau L!lcia iiberMigt dem A bt 'l'/iietmm' I . das Dor{ 
Fret/erode mit der Ki,·che,. er liisst die Obergabe durch den 

Erxbischo{ Adalbert 1. mn Main:t bestatigen. 

1089. 
[Thietmarus] H elmwardensis D. g. abbas omnibus 

fidelibus Christi tarn praesentihus quam futuris.. .. Quae
dam nobilis matrona Lucia nomine igne divini timoris et 
amoris accensa et sanctae relig ionis quantulacumqu e opini
one respersa et illecta venit ad locum nostrum id est ad Helm
wardensem ecc1esiam in hOl1ore beatae D e i genitricis l\1ariae 
sanctique Petri principis apostolorum specialiter dedicatam 
expetens fraternitatis nostrae societatem et orationum no
straTum commun ionem. Igitur voti compos effecta rogatu 
filii sui R othungi et con sensu reliquorum fili orum Sigi
frithi praepositi et A thelberti heredum scilicet SUOTUffi tra
nidit eccfesiae nostrae in proprietatem villam, quae dicitur 
F rithewarderoth, cum ecc1esia et tribus mancipiis Nan~ 
thelmo, Averhardo, R othegero cum omnibus utilitat ibus 
ad eandem vi1lam pertinentibus receptis ab eadem ecclesia 
nostra XX marcis probati argenti. P raeterea datae sunt 
ei duae praebendae inter fratres et XX maldra et duo 
porci singulis annis, quoad vixit. Buius traditionis testes 
sunt om nes fratres eiusdem ecc1esiae, laici vero: H ein
ricus comes advocatus ecc1esia~ nostrae, fi lius Ottoni5 
ducis, Gozmarus comes de R ichenbach, Athelbertus de 
Scowenb urg, H aoldus quidam nobilis de Aeverscutte. Mi
nisteriales autem ecc1esiae Bernhardus de l{alden, Aelve
ricus de Muthen, H eribertus de Wilm eressen . D e Helm
wardeshusen vero: R einherus, Ascelin us, Athelradus, Rein~ 
war d us et alii multi. Haec traditio facta est anno domi· 
nicae incarnation is mill· LXXXVIIII. Indict. XII. 

Sed quia eadem villa infra terminos ?vIoguntinae dioe
ceseos sita est, non oti05um v isum est nobis domnum 
Athelbertum Mogontiensis ecclesiae archiepiscopu m ad ire 
atque eius auctoritatis confirm at ion em super eandem tra
ditionem expeiere, quia fortassis auctoritas nostra vide-

I) Grundslilzlich sind nur ungedruckte Urkunden aurgenommen. 
Hir deren Abdruck ir~end ein Interesse vorzul iegen schien ; in zwei 
besonderen Fallen ist eine Ausnahme davon gemacht (Nr. 12 uDd 19). 

-
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retur minus posse vale re. Igitur adeuntes eundem archi ~ 
episcopu m benig ne ab eo suscepti sumus et da ta fandi 
copia omnem seriem huius negotii coram exposuirnus hu
militer deprecantes, ut eandem traditionem, quae sine aH
cuius personae reclamatione facta est auctoritate oestra, 
confirm are dignaretur. Qui precibus nostris paterna pie
tate annuens tarn banno beati Petri principis apostolorum 
quam suae auctoritatis vinculo eandem traditionem confir
mavit, ut nulla deinceps persona cuiuscunque dignitatis 
vel ordinis earn praesumeret rescindere. Quod si quis, 
quod absit, irritum facere temptaverit. anathematis vinculo 
se innodatum et a beato Petro, quem offendit, aeternaliter 
se noverit esse dampnandum. Hanc autem paginam pro 
testimonio conscribi feci mus, ut posteros non lateat, qua
liter idem praedium in ius et dorninationem ecclesiae 
nostrae pervenerit. 

Das Protokoll ist z. T. zerstOrt. Auf der U rkund e 
ein 6 cm breites, undeu tliches Wachssiegel mit sitzender 
F igur. 

Overbam V, 210, verbesserl nach dem Original im 
Besitz des B. Gen .-Vik. zu Pad. W enck lIb Nr.51 Trad.29. 
R egest bei Wilmans W. U. A . Nr. 23. 

2. 

Abt Thietmar 1. bekundet die Ubertmgung von 2 Hlt{en in 
Suiten. 

• [ 1081- 1112.] 
In nomine sancte et individue trinitatis. T.(hietmarus) 

dei gratia Helwardensis abbas. Quoniam acta tempori s 
delentur cum tempore, nisi beneficio scripture posterorum 
transm ittantur memorie, notum facimus presentibus et fu 
turis, quod duo viri Iibere conditionis pro remedio anima
rum suarum singuli singulos mansos ecclesie contulerunt, 
qui duo mansi siti sunt in Sulten. Huius tradition is testes 
Dudi decanus, ' Conradus scholasticus, laici H eribertus, 
R einherus, Elvericlls, Volcmarus, Germarus. 

Das Ori g in a l, dem das S iege I fehll, ist im Besitz des 
B . Gen.- Vik. zu Pad. W egen der Zeugen, die z. T . i~ der 
U rkunde vom J ahre 1089 wiederkehren, ist die Uber
tragung in die Amtszeit des Abts Thietmar I. zu setzen. 

-
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3. 
Er>bischo( Ada/bero VDn Bremen bestiiligt die Srhenkung einer 
flausstiitte in Bremen, die sein VOl'gtinger Liemar dem Kloster 

gemacht hat/e. Bremen. 

1147 Mai 26. 
Notum sit cunctis Christi fidelibus presentibus et fu· 

turis, quomodo Liemarus sancte Bremensis ecclesie archi
episcopus aream in eadem civitate sitam ecc1esie beati 
P etri in Helmwardeshuson in perpetuum possidendam 
tradiderit turn pro remedio anime sue turn pro cuiusdam 
fratri s Fritherici nomine scribendi labore. Cuius rei ego 
Adelbero eiusdem venerabilis viri tun c temporis ca nonicus, 
postea autem et eiusdem loci episcopus testis existo et 
hoc renovans et confir~an s . ne quid in posterum CQntra
diction is vel impedimenti surrepat. sig illi mei inpressione 
consig no. B ec autem acta sunt in Brern a VII. kal. Junii 
an no in carnationis dominice MCXLVII. Indictione X 
ilssistente abbate Sancti Pauli Bertoldo, priore eiusdem 
loci, Wulfhelm o, Godescalco, Alverico canonicis. 

Das g ut geschriebene Original, an de rn das Siegel 
fehlt, ist irn Besitz des B. Gen.-Vik. zu Pad. R egest bei 
Wilrna ns W . U. A. Nr. 46. 

4. 

Bisclw( Eve/gis VDn Paderbom iibertriigt de". Abt KDnrad I. 
mehrere Neubruch ehnten. 

1168 Marz 3. 
In nomin e sanctae et injividu ae trinitatis. Evergisus 

Dei gratia Patherbrunn ensis episcopus. Quoniam humanae 
condition is incertus est status, di g num est ac necessarium , 
ut, dum adhuc praesto est facultas a Deo nobis tradita, 
operemur bonum, quod possumus, atqu e idoneos patron os 
nobis provideamus, qui post vitae huius munia deeursa 
recipiant nos in aetern a tabernacula . Igitur omnibus filiis 
eedesiae tarn praesenti bus quam futuri s notum esse volu
mus, quod divina inspirante d ementia facere decre vimus. 
Conradus H elmwardensis abbas devotus nobis praedia 
ecc1esiae sibi eommissae ampliare atque utilitatibus fratTum 
suorum D eo inibi famulantium pro viribus suis in o mnibus 
desiderans providere quaedam Ioea in culta in vicino sibi 
posita multo labore atque industria renovare coepit ~t 
exeolere. Quorum decimae quia nostri iuris fuerunt, adllt 



-

60 -

nos rogaturus, ut eas eidem ecclesiae respectu divinae 
remunerationis conferremus affirmans beatae rnernoriae 
antecessorem nostrum damnum Bernhardum episcopum cum 
privilegio suo ecc1esiae suae concessisse deci mas omnium 
novalium , quaecunque patres eiusdem loci potuissent 
e laboraTe. Itaque nos considerantes non ineptam esse 
aut imrnoderatam pe titionem eius, communicato consilio 
cum fidelibus nostris, desiderio eius satisfacere non ab
nuimus. Hae autem sunt decimae, de quibus agitur: in 
Gadevessen de paucis agris. in Hesbike de sex mansis, 
de novaJi R othin gen (/) ad Langeda! et de novaJi iuxta 
W eleresen dicto, cujus villae decimam rogatu domni ducis 
Heinrici , qui earn in beneficia a nobis acceperat et ideo 
nobis resignavit, praefatae iam tradidimus ecclesiae. Igi
tur considerantes non multulll nobis ex hoc detrimenti , 
multum vero eidem loco proven ire adjumenti, pro remedio 
animae nostrae et om nium antecessorum nostrorurn cum 
consensu nostri sacri capituH P atherbrunnensis ecc1esiae 
aHorumque fideHum nostrorum, ministerialium ecclesiae 
nostrae praescriptae, decimas legamus, concedimus et tra
dimus ecclesiae be«lae D ei genitricis semper que virginis 
Mariae sanctique Petri principis apostolorum ad usus 
ibidem commoran tium servorum Dei perpetuo possidendas. 
U t autem haec nostra traditio sine reclamatione alicuius 
personae legitim e facta inconvulsa iu g iter perseveret, pagi
nam hanc pro testimonio conscribi et impressione sigilli 
nostri feci mus in signiri et banno beati P etri, auctoritate 
quoque nostri banni roboravimus et, quod fecit antecessor 
noster, simul confirm avi mus. P orro haec traditio facta 
est anno dominicae incarnationis MC LXVIII. Indictione 
prima. Huius vero tradition is testes sunt hi: Canonici 
maioris ecclesiae, Almarus decanus, U ffo, Manegoldus, 
Altmannus, Bernhardus, Becelinus, Volbertus, R einherus. 
l\1.inisteriales : Conradus, item Conradus, H erimannus. item 
H erimannus, Adelbertus, Hugo, item Hugo, Bertoldus, 
Adelradus, Conradus et alii multi. Data V. nonas Martii 
regnante domino Fritherico imperatore, anno imperii 
eius XVI. 

Overham V, 2!3. Das beschiidigte Orig inal ohn e 
Siege! im Besitz des B. Gen.-Vik. zu Pad. R egest bei 
Wilmans W. U . A. Nr. 56 mit der unrichtigen Indiktion n. 
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Papst Alexander lIL besliili.Qt dem erwahlten BiscllO{ to" 
Paderborn, dass ihm das Kloster B e/marshall .. e" Icirchen

recht/ich untersteitt ist. 

Lateran [1179] Marz 28. 
Alexander episcopus ser vus ser vorum dei dilectis 

filiis electo et capitula Pateburnensis ecclesie salutem et 
apostolicam benediction em. Iustis petentium desideriis di
gnum est nos facilem prebere consensum et vota, que ora
tionis tramite non discordant, effectu prosequente com
plere. Quapropter. dilecti in domino filii , vestris iustis 
postulationibus g rato concurrentes asse nsu monasterium 
in Helmwardeshusen , sicut ipsum canonice possidetis, vobis 
et ecc1esie vestre auctoritate apostolica confirmamus et 
presentis scripti patrocinio cOl1lmtmimus statuentes, ut null i 
e mnino hom inum liceat hanc· paginam nostre confirmationis 
infringere vel ei ausu temeraria cantraire. S i quis autem 
hoc attemptare prestlmpserit, indignationem omnipotentis 
dei et beatorum Petri et Pauli apostoloru m eius se noverit 
incursurum. Datum Lalerani V kl. aprilis. 

Eingeschnittenes. im tibrigen wohlerhaltenes Original 
van P ergament, an dem das Bleisiegel des Papstes Alexan
der IH., mit gelber und rotgelber Seide durcbzogen, ha ngt. 
S t . M . 

Das R egest im R epe rtorium setzt die U rkunde ins 
Jahr 1160, doch k ommt dies Jahr nicht in Betracht, weil 
Alexander damals nicht im Lateran residierte. W. U . V 
Nr. 125. D a sie an den E lekt von Paderborn ger ichtet 
ist, so gehort sie vermutlich ins J ahr 1179, als Sifrid in 
Pad er born gewahlt war. D amals urkundete Alexander Ill. 
aus dem Lateran . 

6. 

A bt Thetmar Ill. bekundet, dass Freie sich in die Wachs
'tinlfigkei/ ergeben haben. 

1206. 
In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Thetmarus 

divina d ementia huius nominis tertius Helmwardensis ab
bas. Ut acta temporum ra tihabition em optineant per tem 
pora, per scripti rabur et testes necesse est ea perpetuari. 
Unde scire valumus universos filios ecclesie nostre, qua
liter homines promiscui sexus et liberi voluntate spontan ea 
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et non coacti et eorum posteri se in cerocensuales dede
runt ecclesie nostre ea condicione, ut singulis annis pun
dum cere vel duos denarios pro se offerant. Si autem 
ipse vel aHquis de posteris eius decesserint, optimum ca
put vel vestimentum superius, si melius fuerit, dabunt. 
Huius rei testes ornnis conventus. Actum verbi incarnati 
anna MOCcoVlo. Indietiane VIII. Feliciter amen. 

Aus dem Bruehstiiek des alteren K apialbuehs va n 
H elmarshausen. S t . M. Aus diesem K opialbueh, das ver
mutlieh am Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts 
gesehrieben war, hatte noeh Wenek einen g rollen Teil 
der bei ihm abgedruekten alteren U rkunden entnommen, 
jetzt ist nur oach eine Anzahl van losen zerschlissenen 
und z. T . unleserliehe n Bliittern mit Urkunden aus dem 
13., 14. und dem Anfang des 15. Jahrbunderts vorhanden. 

7. 
Abt Thetmar 1IJ. bekwldet, dass cinp. Freie de". Kloste.· au; 

Wachs:tinsige ubergeben ist. 
1206. 

In nomine sanete et individue trinitatis. Ego Thet
marus divina clementia huius nominis tertius Helmwar
densis abbas. U t acta temporum ratihabitionem optineant 
per tempora, per seripti robur et testes necesse est ea 
perpetuari. Unde scire volumus universos fili os ecclesie 
nostre, qualiter Sifridus eognomento Strut pro remedio 
anime uxoris sue quandam feminam nomine Berthe idam 
in cerocensualem dedit ecc1esie nostre ea conditione. ut 
singulis annis pundum cere pro se offerat. Si autem ipsa 
vel aliquis de posteris eius decesserit, nec optimum capietur 
vel vestimentum, sed duodecim nummos nostre monete 
dabunt. H uius rei testes omnes sunt. Actum verbi in
carnati anno millesimo ducentesimo sexto. Indictione oc
tava. Feliciter amen, amen. 

Overham V, 216. V gl. Zeitsehr. f. westf. Geseh. 38', 119. 

8. 
Abt KOllmd Ill. emeltert und eru;eilert ei,ze gottesdienstliche 

Ordnul1g des A bls Konrad 11. 
[1208- 1216.] 

In nomine s . et individue trinitatis , ipsius favente 
dementia, Conradus huius nominis tertius humilis mi-

• 
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nister H elmwardensis ecc1esie, abbatum quartus decimus, 
presentibus et futuris dilectis in Christo fratribus. Evane
scunt cum tempore, que geruntur in tempore, nisi recipiant 
a voce testium vel a seripti memoria firm a mentum. Notum 
si t ergo tarn nostris sequacibus quam contemporaneis h oc 
in loco D ea mancipatis, quod dominus Con radus, huius 
coenobii abbatum deci mus, sui ve ro nominis secundus, vir 
acceptus D ea et hominibus, D e i genitricis proponens a m. 
pliare sole mnia implevit sic aspiratus Dei g ratia et totios 
capituli nostri fa vente concordia. Instituit itaque de com
muni fra tTum consilio et favore octavam assumptionis h . 
Marie ritu Paschal is octave celebrari per omni a, pro de
creta constituens ipsa oct ava die fratres in a lbis exhiberi 
cvangelio, sicut per totam octavam incensum proferri et 
luminaria de talento cerae, quam custodi deputavit mini
stra ndam. S ed quoniam tarn divirium qua m hum anum sin e 
te mporalis consola tionis consequentia fatiscit obsequiutTl , con
~titutum est diebus eis octavis singulis dom inis s in gulos qua
drantes casei et quantitate et qua'litate soli to praestantiores 
a pponi . Ipsum verurn die m octavum, quem divino decre
vit famulatu praeminere. opulentiori quoque fratrum con
solatione duxit insigniri. Statu it siqu idem in eo ad pran
dium simulam, qu am in vig ilia et in sancta die festi de
cretum fuit dari, piscesque artocreas et medone m, coenae 
vero placentas caseatas ta rn pue ris ' quam dominis procll
rari. Nos igitur eius meritorio facto cupientes aliquate nus 
adminiculari, fratr um decreto ma nuscriptionis fi rma me nto 
d ecrevimus roborare, quod ille studiosior nobis opere pre
t axavit , et ut devotioni eius g ratiorem assensum prebea 
mus, statuimus de molendino in Wi ndelessen dirnidiam 
marcam hac eius parti0ne, ut quinque solidi in pisces , quin
que in caseos, quinque in medonem expe nda ntur. In me
moriam etiam octave beati Pauli, que nonas ~ Iulii celebra
tur, refectioni fratrum a rtrocreas institu it, quam celebritatem 
tunc temporis agendam necessitas induxit, non vo]untas, 
h ac videlicet ratione, ut eo die ple nius officii sui debitum 
acciperet, quem intra dedication is nostre sollempnia semi
plene fuerat assecutura. Item p osteritatis succession e m la
tere nolumus sagin atorum abstinentiam diebus sabbatis, 
quam universitas capituli nostri g ra tia relig ion is ampliande 
D eo eiusque genitrici voto liberalitatis optulerat, nostris 
temporibus qu asi exordia liter inn ovatam. Ut a utem hec 
traditio rata pe rseveret, b eati P etri principis apostolorum 
et domini pape et oostri dioecesani sanctitatis (?) aua the-
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matis, sigiUo nostreque excommunicationis additamento 
contra quosque suos disturbatores roboravimus. 

Overham V, 219 . Das O riginal ist im B esitz des 
B . Gen.-Vik. zu Pad . ; das Siegel zeigt den Abt in sitzender 
F igur, den Krummstab in der Linken, das Evangelien
buch in der Rechten. Am Schlu6 des drittletzten Satzes 
ist der Schreiber entgleist. 

9 . 

.Abt Heinr;c" verpachtet dem Riller Berthold von Bru"essen 
Giller in Haldungen altf Lebensxeit ; diesel' verspric"t, da8s 
(1)011, ihm el'worbener G1"ulldbesitz in I'Vic/tmanessen nach seinem 

Tod a" das Hospital fallen soli. 

1220 Februar 11. 
In nomine sancte et individue trinitatis. Ego J-Iein

riells abbas et Ioannes prepositus in Helmwardeshusen no
turn facimus tarn presentibus quam futuris presentis pagine 
inspectoribus, quod domino Bertoldo militi de Brunessen 
et domine R echelindi uxori sue bona in H aldunken ec
c1esie nostre, ut in tempore vite sue consuetam pensionem 
exsolvant, dedimus ex colenda his conditionibus apposit is, 
quod iam dictus dominus Bertoldus et sua uxor sumptus, 
quos facerent in bonis iBis excolendis sive edificandis, ec
clesie H elmwardensi ex con sensu heredum suorum pro 
remedio ani marum suarum integraliter conferrent ita, ut 
nullus ex eorum heredibus aliquod ius haberet in predictis 
bonis sive in expensis repetendis. Cautum fuit etiam in 
hoc contractu, quod nullus successorum nostrorum illis hee 
bona, quamdiu debitam pensionem persolverent, posset au 
ferre. Preterea supradictus d . Bertoldus bona quedam in 
villa Wicmanessen comparavit, ut in tempore vite sue et 
uxoris sue certum censum eiusdem ecclesie solvant hospi
tali et post mortem ipsorum pro remedio animarum pa
rentum suorum eadem bo na cum omni integritate cedant 
hospitali. Ut autem ta rn rationabiliter factum apud poste
ros maneat ineonvulsum, presentem paginam conscribi fe
cimus et appensione sigilli Frithslariensis et Geismariensis 
prepositi, qui in hoc presens erant contractu, et ecclesie 
nostre sigillo fecimus corroborari. Huius rei testes sunt, 
qui presentes erant: Dominus G. prepositus Frithslariensis, 
H . et G. sacerdotes in Geismaria, Stephanus miles, Lut
[ridus miles, R eimboldus miles sculthetus, Ioan nes advo-
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catus, Hermannus, Thidericlls Sapiens. Ioannes de Desle. 
Datum an no M·CC·XX· indictione VIII. III id us Februarii. 

Overham V, 216. A lteres K opialbuch. St. M. 

10. 
Ritle/, B1'lmo von z.we/'gen iibffrlrti,qt eine liorige, die ihm 
%ugeltprochen war, ,,,,d drei Hufen in lJfillelxwe/'gen dem 
Klosler und empfiingl sie vo'" Abl Konmd J V. al. Lelten. 

1237. 
In nomine sancte et individue trinitatis. Conradu s dei 

gratia Helmwardensium electus omnibus ecclesie nostre 
fi1iis in perpetuum. Ordinata temporum propter maliciam 
hominum necesse est per dicta testium aut seripti suffra
gium perhennitatis accipere monimentum. Eapropter 0 0 -

verint universi, quod Bruno miles de Dweregen ecclesie 
nostre super quadam femina movit questionem, cuius ma
rit'Us et pueri sui iuris erant, dicens se eandem feminam 
triginta sex annos et amp1iu~ nomine proprietatis posse
disse. Cllmque hec alterc<£tio aliquamdiu inter ecclesiam 
et ipsum ventilata esset, ipse tandem per sententiam evicit 
et eandem feminam obtinuit. Et cum per sententiam sibi 
esset adiudicata, ipse in conventu ipsam fem inam cum 
omnibus filiis et filiabus et tribus mansis proprietatis sue 
in Middeldweregen ecc1esie in proprietatem dedit et in 
feodo a nobis recipiens fidelitate hominum se ecclesie obli
gavit. In monimentum au tem huius facti presentem pagi
nam cum astipulatione testium fecimus conscribi et sigillo 
ecclesie communiri. Testes sunt Otto scolasticus. A lbertus 
thesaurarius, Ricbodo cellerarius. Helmbertus de Exen, 
Thederus, Conradus de Ercle~, Reinboldus de ~\arkessel1 
milites. Hein ricus iudex, Herimannus pinguis, Heinricus 
de M uthen et alii ministerialium plures. Acta sunt hec do-

co c :0 

minice incarnationis anno M CC XXX VII. Indictione de-
• Clm a. 

Original von Pergament ohne Siege!. St. M. 

11. 
Abl Konrad IV: nimmt den Fl'eicn Wiknumn in Wich
manessen mil seine", (ful in die Wachs~insigkeil auf und 

selxl die Bedingn"gM feltl . 
[1237-1251) 

Conradus dei gratia H elmwardensis ecclesie humilis 
procurator. Quoniam omnibus benefacere non solum ami-

Zeltacbr. Bd. 45. -o 

, 
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eis, verum etiam inimicis iubemur, quantum possibilitatis 
l10stre vires patiuntur, his potissimum beneficiorum 110stro-

- rum debitores surnus, qui spontanea se traditione mallei
parunt ecclesie sancte Dei genitricis l\1arie sanctique 
P etri principis apostolorum in H elm wardeshusen, cu i di
vina ord inante d ementia presidemus, ut eis pro modulo 
1105tro contra diversas, que accidere solent, adversitates 
munimen nostre providentie tarn in futuro quam in pre
senti debeamus pretend ere, quantum sinat aut temporum 
qualitas vel humanorum morum admittat instabilis levitas. 
19 itur que subtern otata su nt, nota cupimus fieri tarn pre
senti quam future fid elium Christi generationi. Quidam 
liber homo Wicmannus nomine cum coniuge sua Frithe
burga dicta predium suum V videlicet mansos in Wic
manessen tradidit suprascripte ecclesie nostre hac videlicet 
conditione, ut singulis annis, quoad viveret, IV denarios 
in festo beati Petri ad a ltare deferret, duos pro se, duos 
pro predio; quo defun cto filius eius, qui predium idem 
hereditario iure susciperet. totidem et ipse persolveret et 
hoc a generatione in generation em perduraret. P orro cum 
quilibet eorum vita decederet, quicquid melius in iumentis 
secundo loco habuisset, ecclesie representaret et id si mi
liter per successiones generation urn fidel iter observaretur. 
Quod si legitimi heredes in hac successione defecerint, ut 
fieri potest, ecclesia idem predium libere possideat. Quod 
si forte aliquis eorum alienam duceret uxorem, alienam 
videlicet sui iuris, etiam si ecclesie sit alterius conditionis, 
eo de functo ecc1esia item, quod suum est, recipiat. At si 
deficientibus maribus femina ibi fuerit, soror videlicet ali
cuius eorum , succedit in hereditatem sub prescripta con
ditione. ·A nubentibus puellis nihil exigetur, pro morien
tibus autem optima vestis ad altare deferetur. Hanc tra
ditionem sine alicuius persone legitim e facta reclamatione 
litteris mandari iussim us atque impressione sigilli nostri 
munitam ban no beati quoque P etri roboravimus, ut absque 
retractione ab eo se dampnandurn noverit, quicunque te
merario ausu v im aliquam re bus eius inferre presumpserit. 

Overham V, 225. 
12. 

1Ie1".og Olto van BTaunsc/"oeig iiberMigt dem Kloster als 
Schadenersalx. 9 B uren ,md eine Miihl. in Sielen, deren In

habe,. ihr Besit"'echt behalten sollen . Osterode. 
1243. 

In nomin e sancte et individue trinitatis. Otto dei 
g ratia dux de Brun eswich universis Christi fidelibus tarn 
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presentibus quam futuris in perpetuum . Notum esse cu
pimus omnibus hanc paginam videntihus, qualiter nos 
eterne salutis respectu pro melioratione lesionis, quam 
H einricus ministerialis noster ecc1esie Helmwardensi intuJit, 
ipso cum suis arnicis instanti petitione hoc ipsu m promo
vent€' eidem ecc1esie proprietatis nostre in Sylon novem 
mansos cum molendino et hominibus cunctisque ad eadem 
bona pertinentibus inviolabili ter contulirn us, ut eo videlicet 
iure ab eadem ecclesia teneantur. quo tenuerunt a nobis. 
Ut autem hee collatio firma et inconvulsa perm aneat, si
g illi n05tri inpressione banc cartam roho.ratam decrevirnus 
insig niri. Huius rei testes sunt Herrnannus comes, Gun
zeJinus dapifer, Ekbertus filiu s ipsius, Anno de Heinburg, 
Heinricus de ' Arnstein, Thidericus de Thedinhuser. et alii 
multi. 0 Q 

Datum in Osterroht ann o g racie MCC XL III u In-
ta ma ta 

dictione V X V. , 

Das Or iginal von P ergament oh ne Siegel ist im Be
sitz des Bischoflichen General- Vikariats zu Pad er born ; eine 
Abschrift mit einigen Abweichungen steht im Bruchstuck 
des alteren Kopialbuchs. St . M. Die U rkunde ist mit 
mehreren Lucken gedruckt im Asseburgischen Urkunden 
bueh vom Grafen von Bocholtz-Asseburg I, 232. Der 
Herausgeber liest aus der Datierung die zweite Indiktion 
und aus den letzten drei Ziffern die gold ene Zahl 10, d ie 
beide, \Vie er se lbst an gibt, nur zu m Jahre 1244 passen. 
AbeT diese Erklaru ng scheint ausgeschlossen, und ich ver
mute, da13 die sonderbare Formel aufzulosen ist : uera 10-
dictione quin ta decima; VX kc-nnte zu X V korrigiert sein. 
A uch dan n ist frei lich die In<ii ktion unrichtig berechnet, 
denn sie wiirde zum J ahr 1242 gehoren. Aus anderen 
U rkunde n des H erzogs Otto, die derselben Zeit angehOren, 
ist kein AufschlufO zu gewinnen, denn ill ihn en wird in 
der R egel nur das J ahr a ngegeben \Vie z. B. Sch eid, O ri
gines Guelfieae IV N r. 89: Datum Brullsuie Ann. D omini 
M. CC. XL n. 

13. 

Abt Konmd 1 V. iiberliissl dem Ritter Berlhold "on Deisel 
Einku·n{le "on einem lIo{ in lIiimme aut 4 Jal".e "nler 

Einschrtinkungen. 
1244. 

Conradus dei g ratia H elmwardensis abbas huius no
minis quartus. U niversis ecclesie fidelibus eterne salutis '. D 

• 
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suffragium. Cum multa nobis fieret in stantia a nobilibus 
terre et etiam a Coloniensi archiepiscopo, ut Bertoldo mi
Iiti in Thesle bona in H urn me hospitali pertinentia sub 
certa pensione solvenda porrigeremus nee uno modo ad 
hoc consentire vellemus, quia conventus omni modo con
tradicebat, ut eorum petitioni aliquo modo condescende
remus, cum con niventia capituli nostri decrevimus, ut re
ditus unius curie in eadem vill a, que prebende fratrum 
pertinet, ei total iter per ·quatuor annos preter reditus ca
mere assignentur hoc modo: Nos curiam disponemus et 
g rana et reditus per nuntium nostrum colligentur, ipse 
pretium dabit grana colligenti. N ichil prorsus iuris intra 
curiam habebit nee hospitando nee confiscando, que omnia 
nostro iuri et dispositioni retinemus. Tantum reditu s soli 
per predictos quatuor annos, ut diximu s exceptis reditibus 
camere per nuntium nostrum, ipsi a nuntio nostro as
signabuntur. Si autem nos medic tempore decesserimus, 
tunc dictos reditus ecclesia libere possidebit. Testes huius 
rei sunt: H artmannus decanus et capitulum nostrum, Otto 
et Conradus comites de Everstene, Herimannus de Ber
cule, Hildebrandus de Tesle, Woltopertus Iudaeus, Conra
dus de Erclen, R einboldus de Markessen, H enricus de 
Muthen, Thidericus de H esbike. Presentem autem cartam 
de re ilIa conscribi et sigiUo domini Coloniensis et Con
radi de Sconenberg et nostro fecimus roborari. A ctum 
dominice incarnationis anno millesimo CCXLIIII. Indic
tione secunda. 

Overham V, 236; das liickenhafte Original im Besitz 
des B. Gen.-Vik. zu Pad. 

14 . 

.Abt Konrad IV: bekundet den Verxicht der Witwe des Be,.tllOld 
von Brunessen auf Gliter in lf1ichmanessen und Haldwtgen. 

(Vg!. Nr. 9.) 
1247. 

In nomine domini amen. Conradus D ei gratia Hel
wardensis abbas omnibus hoc scriptum inspecturis in per
petuum. Acta temporum transeunt cum tempore, nisi per 
scripti robur perpetuitatis capiant firmamentum. Hinc est, 
quod notum esse volumus universis ecclesie nostre filiis 
t arn presentibus quam futuris, quod Bertoldus miles de 
Brunessen bona in vVicmanessen et in Haldungen, quam
diu vixit, sub se habuit, ut ad domum pauperum et ec
clesie pension em inde persolveret, ipso vero decedente do-
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mus hospitalis et ecc1esia libere et absolute bona sua cum 
integ ri ta te reciperet. Sed quia post mortem p redicti Ber
toldi militis vidua ipsius eadem bona sibi hereditarie usur
paret, mediante Conrado de Sconenberg ali isque viris ho
nestis et discretis ad hoc indQcta est, ut in manus nostras 
iam dicta bona una cum filiis suis absolute resignaret. 
Quod et factum est. Ne igitll r res gesta oblivionem p ro 
memoria inducat, placuit presentem paginam appensione 
sigilli ecclesie nostre et viri nobilis domni Conradi de 
Sconenberg, qui presens erat, roborari. Huius rei testes 
sunt Hermannus decanus, Conradus camerarius, Herman
nus hospitalarius. Mili tes vera : Reinboldus de Markessen, 
Ioannes de Odorpessen , Heinr icus iudex, Bertoldlls· et Si
gehardus fratres de Tesle, Stephanus iuve nis de H aldessen, 
Bertoldus de Aschendorp. Actum anno domini MCCXL VII. 
Amen. 

Overham V, 218. 

15. 

Abt Konrad I V, bekundet eine milde Stir/ung des Bruders 
Gel'u,ngus. 

[1248- 1253J 
Conradus D. G. huius nominis quartus H elmwar

densis abbas. Omnibus huius scripti inspectoribus aeter
nam in domino salutem. Notum esse volumus universis 
ecclesiae nostrae fi liis, quod Gerun g us confrater noster de 
perm issu et con sensu nostro quatuor marcas Herman no 
tunc hospitalario assignavit. ut aliquanto ex e is compararet 
agros, quorum reditus hoc modo distribuit. Petivit, ut 
fieret mandatum pauperum in octava beatae virg inis as
su mptionis et triginta pauperes locarentur et sequenti die 
beaU Bartholomaei, quia vacans feria, solemnis missa de 
beata Maria ad ordinem dicatur et ipso die servitium fra
tri bus, quanto melius possit, ministretur. Et ne tarn bo
nae vol~ ntati s affectus a quoquam in irritum duci possit, 
praesentem paginam conscrihi et bann o nostro roboratam 
sig illi nostri impressione fecimus communiri. Huius rei 
testes sunt Hartmannus decanus, Conradus camerarius, 
Otto scholastic us, H ermannus cellerarius et om nis con
ventus. 

Overham V, 218. Die U rkunde ist nach dem Jahr 
1248 zu setzen, weil damals der erwahnte H ermann noch 
Vorsteher des Hospitals war, und vor dem Jahr 1253, denn 
in diesem urkundete Gottfried als A hI. 

• 

• 
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16. 
Abt Gott(" ied "erkau(t das Dor( Fretterode ohne die Kirehe 

"" d entsehiidigt den KOllVent dure" G,Uel' in Sielen. 
1253. 

Godofridus dei g ratia H elmwardensis abbas omnibus 
hoc scriptum inspectu ris in perpetuum . (et) Transeunt cum 
tempore, que statui mus in tempore, nisi per scripti robur 
et testes ea contin g at perpetuari. Ea propter natum faci
mus universis, quod villam Fridewarderothe, quam venera
bilis sorar nostra Lucia pro rem edio anime sue suorum 
que ecclesie nostre contulit, ob debita quedam, quibus 
obligata fuit ecclesia nastra, de communi consilio except a 
ecclesia ville et eius ... vendidimus. Cuius annui reditus 
quia camere nostre speci.J1iter pertinebant, ne conventus 
dispendium in vestitura sua haberet, de communi consilio 
conventus nostri alios reditus ipsi duxi mus adnotandum . 
Duos itaque mansos in Sylon cum omnibus inde prove
nientibus in restaurum in F ridewarderoth e t Clereswinthe 
camerc decrevi mus esse possidendos. Ut autem hoc ratio
nale factum munimen habeat, presens scriptum dari iussi
mus sig illo nostro et ecclesie roboratum. H uius rei testes 
sunt Conradus cum omni conventu. Acturn dominice in
'carnationis an no MCCLIII. 

A us dem Bruchstiick des alteren K opialbuchs von 
H elmarshausen. St. M. A m Schluf3 des zweiten Satzes 
ist vor oder hinter eius ein W ort ausgelassen, vielleicht 
patronatu . 

17. 
Ritter Heirm'cll von B01lenden iibernimmt das Mderamt des 

Klosters i1l dem Dor( aut 12 Jailre. 
1311 September l. 

Nos H enricus de Boventhen miles recog noscimus in 
hiis scriptis lucide protestando, quod a venerahili viro do
mino A dolpho abbate in H elmwordeshusen bon~ in Bo
venthen ecc1esie in Helmwordeshusen ad spacium duo
deci m annorum nomine et loco villici suscepimus recolenda. 
Hiis vero annis elapsis nos et nostri heredes in illis bonis 
nichil juris usurpare nobis debemus nee possumus, sed ad 
ecclesiam predictam libere redibunt et solute . Ne istud 
a nostris infringatur posteris, nostrum sig illum presentibus 
duximus apponendum in testimonium premissorum. Datum 
et actum an no domini MOCCCo undecimo in die Egidii 
confessoris. 
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BruehstUek des 
St. M. 

18. 

-

alteren K opialbuehs von 

Das Kopitel %" Paderborn "nd Abt Wilhel", schliessen .inen 
Burg{,.ieden bexuglich des Kmkenbergs und der Stadt. 

1447 Febr. 1. 
W y domprovest, deken unde eapittel to Paderborne 

van des erwerd igesten in god vaters unde heren heren 
Diderikes, ertzebisehopes to Col ne, heren unde vorstenders 
des stichtes van Paderborne, und des sulven stichtes van 
Paderborne \vegen uff eyn unde wy Wilhelm van der 
sulven g nade apt tho He lmwerdeshusen vor uns unde 
unse stiffte up ander syden bekenn en unde bcthugen 
open bar in dussem breve vor uns und unse nakommen 
unde a lle dejenne, de van unser weghen de slote Cruken
bergh unde Helmwerdeshusen inkrigen unde de under
hebbende werden, dat wy enes steden ewi ghen boreh
fredes sint overkommen unde eyns geworden to behoff 
der slotte Crukenbergh unde H elmwerdeshusen, de be
gynnen unde ang han sehal an der lehemenkule vor deme 
S teyndore unde sa l gan slieht uff to dem slag he, dat an 
deme hold enwege steyt to dem roydewart. unde de lant
were hen vor deme Eddekensteyne. wente dar de Eddeken
steyn wendet de riehte neder wente uff de D ymelen, de 
anderen syden uff w ente an den garden in der nedderen 
nahe. umme de garden, de umme de Dymelen lig het, de 
Dymelen uff wente umme de closter mollen unde wedder 
uff de lehemenkulen weote umme der heren garden van 
deme stiffte de riehte, wente dar de borehfrede beghynnet. 
In dussem borehfreden sal unser eyn dem andern unde 
de un se syn Iyff unde g ut truweliken besehudden, sehaden 
unde gewelde vorhoiden unde nicht innemen wetlichen 
eff myt vorsate wen, den des andern fyghent ist, eff be
sehedigen wolde. Sehege da t aver unwitliehen ane vor
sate, dat unser welkes fi g hent in dussem borehfrede qweme, 
to welkeme der qweme, de solde van stund den van sieh 
thein laten unde foghen, dat he deme andern neynen 
sehaden dede; den solde man so dan t'elieh vor deme, des 
fi g hent de were, van deme synen then la ten unde sehaden 
dar anne deme anderen vorwaren. W ere ok dat wy edder 
de unse umme unse tynse, pechte, schulde eff recht, dat 
uns to gedeylet were. pandinghe deden ut edder in dussem 
borehfrede, dar medde solde dusse borehfrede unvorbroken 
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by a ller macht sin unde bliven. U nser en sal ok neyn 
dy t ergenante slot wemme beve llen noch dar to amptlude 
setten, de en hebbe to vern in truwen gelovet und to den 
hilgen gesworn und vorborget, dussen borchfrede s tede, 
last und un varbraken to ha ldene. Ok en sal unser neyn 
deme andern to wedderen wen innemen uff dussem erge
nanten sla te nach wen va rded ing hen, beschedigen eff be
schedi gen laten, de deme andern to va rdedingende baret. 
W ere ok , dat wy e rgenanten stichte heren, unse amptlude 
und knechte va n dusser sIotte weghen eff anders in dussem 
barchfrede ansprake kregen van g uden warden, werken, 
wern e dar dan gebrak umme were, eschede de richtinge 
dage und genach to don de, so salde de andere bynnen 
den neg esten verteyn nacbten nach des alldern eschinge 
eynen dagh mit twen sy r frunden in dem borchlrede an 
nern en uncle holden llnd vorsoken . . g utlichen se to sche
dend e ; en kan des nicht gescheyn, dan sa il en de erge
nanten vrunde se !la borchfredens reehte vorscheden. W ere 
aver, dar g 0d vcr sy, dat dyt van unser welkeme vor
broken wOIde, van welkeme dat geschege. wan clan de, 
den des not were, cIar umme manerle, so solde de and ere 
in deme negesten mande dar na folgende den gebrek 
gensliken erlullen in lruntschap eder in rechte sunder 
intach. O k sal unser eyn dem andern truwelichen helpen 
varwaren dat slot Crukenberg h mit scha ttc, wechtern , ta rn
hadern, parteneren, buwe und festenung he itlich nach syme 
gebare ane a rgelis t. Alle dusse vargenanten a rtikele in 
dussem barchfrede begreppen love wy ergenanten capittel 
ven den genanten unsen hern, synen nakommen und 
stichte van P aderbarne und wy 'Wilh elm apt va r uns, 
unse nakomm en und stichte van H elmwerdeshusen, unser 
eyn deme andern, in guden truwen stede vast und unvor
broken to holden sunder argelist und jennech varder be-

. help, dat hyr enteghen syn mage, und hebben des unses 
capitte ls und ebbedye secrete wetlichen an dussen ba rch
frede gehangen. Gegeven nach der gebart Chris ti dusent
verhundert in dem sevenundefertigesten jare an unser 
leven Ira wen abende to lechtmyssen. 

Dara n das Secret des K apitels, das des A bts lehlt. 
O riginal. P ergament. Staatsarchiv Milnster. Filrstentum 
P aderbarn 1753. 

In einer besanderen U rkunde von demselben Tag 
beschworen Jahann und Friedrich Briider va n Wintzinge-
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r ode diesen Burgfrieden und setzen Johann und J org Spiegel 
a ls Btirgen. 

O ri ginal. Pergament. Daran die vier Siegel. Ftirsten
turn Paderborn 1753. 

1447 Mai 1. Johann und Friedrich von Wintzinge
rode, den en der Krukenberg und H elmarshausen uber
geben ist, bekennen, daJ~ sie k ein R echt daran hatten als 
Pfandschaft, \Vie es vorher }-var, ehe sie mit dem K apitel 
zu Unwillen und Losung ka rn en. 

O rig inal. P ergament. Die Siegel fehlen. Fursten
turn Paderborn 1761. 

19. 
Kon(q fleinrich I V. besttitigt den Verkau{svertmg, durch den 
Xttnihild, die Mutter Reinolds (,)on Dassel) , dem Ktos/er ein 

(jut in Obe,.",eise,. ubertragen hat. 
[U necht] Grona. 1097 Iuli 2G. 

In nomine sancte et individue trinitatis. H einricus 
divina favente dementia quartus a) R ornanorum rex h). QUO
niam nos rex regum et dominus dornin antium honoribus 
romani imperii sublimavit et defensorem ecc1esie sua dis
pensatione constituit, fructuosurn nostre saluti non dubita
mus, s i donationem fidelium, rpobilium rerum vel irn mo
bilium . que eccl~siis dei offerunt, nostre auctoritatis privi
legio roborare studuerimus. Q uapropter noverint ornnes 
christiane fidei cultores tarn futuri quam presentes, quod 
quedarn nobilis matrona Cunihildis nomine cum con sensu 
heredis scilicet filii sui R einoldi contulit ecclesie beati Petri , 
que est in H elrn\vordeshuson, predium suum in villa, que 
vocatur Suthmeshere c), pro remedio tarn sue anime quam 
omnium progenitorum suorum et succedentium cogna
torum VIln videlicet mansos et I d) molcndinum cum tribus 
mancipiis Gysone, Hagurd e), Thietlevo, colonis ipsius pre
dii f). Testatus est autem mernoratus R g) XXXVI marcas 
ab eadem ecclesia se accepisse pro ipso predio ad pro
fectionem Ierosolirnorum h), que facta est in diebus nostris 
duce quodam Godefrido. Et ut hec traditio firma si t et 
rata et a nullo succedentium possit infringi , precibus ab
batis predicti monasterii Thietmari et sepedicti Rei
noldi i) hanc paginam manu propria roborantes conscribi 
fecimus et impressione nostri sig illi insigniri iussimus pre
sentibus principibus regni U done Hild k) episcopo, H ei nrico 
Patherbrunn I) episcopo, Volem aro Mindensi episcopo, Thie
derico comite m) de Catelenburg n), H einrico comite de 
R ein ehuson, Counrado de Biun 0), Volcoldo de Malesburg, 
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H elm oldo de Hukilheim p) et aliis quam multis coram 
astantihus. 

, Signum domini H einrici quarti regis R omanorum in
victissimi q), 

[Das Monogramm H einrichs V. Ein Stuck vom Siegel 
in wei~em Wachs.] "'~.J'J. .I 

Sigehardus cancellarius vice Mag untini archiepiscopi 
R othardi archicancellarii recognovit rl. 

Data VII kl. aug. anno qomin ice incarnationis mill. 
nonagesimo VII. Indictione V. Anno vero XLI H einrici 
regis IIIL, imperii autem tercio decimo s), 

Actum Grane feliciter in Christi nomin e . Amen t). 
Die U rkunde ist von Giefers in der Zeitschr. f. westf. 

Gesch. 38 2 S. 205 (vg!. T. I. S.205) nach einer voti ein em 
Nachzeichn er ausgefuhrten Abschrift des angeblichen Ori
gi nals mit einigen A bweiclulngen veroffentlicht w orden; 
die W orte fid elium, cognatorum und Thie tmari sind ver
sehentlich ausgelassen. Fruher ist sie gedruckt bei Schaten, 
A . P . I , 642 ohne die Schlu llformeln und bei Stumpf, 
R eichskanzler n, 2 Nr. 77 und Acta Imperii Nr. 80 
nach einer A bschrift F alkes (K opialbuch I, 443 Landes
hauptarchiv zu W olfenbQttel). Aullerdem ist noch ein e 
selbstandige Abschrift vorhanden bei Overham V , 261, die 
vermutlich von derselben Vorlage genommen ist wie der 
oben w iedergegebene Text. Ven diesem weichen die 
ubrigen Drucke und Overham in folgend en Punkten ab : 
a) Schaten und Overham : quintus; b) Falke: clementia 
R omanorum imperator augustus; c) Falke: Sutmeshere j 
cl) Overham: unum; e) Schaten : Hagud, Falke: Hagered ; 
f) Falke : prcdie; g ) Falke: R einoldus; h) Schaten: jeroso
lymorum . Overham und Falke : Ierosolymorum; i) Schaten: 
preci bus Abbatis praedicti Monasterii Thietmari saepedicti 
R einoldi, Overham: precibus abbatis praedicli Monasterii 
et saepedicti Reinold, Falke: precibus sepe dicti Reinoldi 
abbati predicti monasterii Thietmaro; k ) Overham: Hil
desen, Falke: Hildeneshem ensi ; 1) Schaten : Patherbrun, 
Over ham : P atherburnensi; m) Schaten: Corn., Falke: co
mes ; n) Falke: K atelenburg; 0) Giefers: Birn, Falke: Bu
run ; p) Falke: Hukilhem; q) Giefers: Signum domini 
H einrici quinti regis R omanorum invictissimi, Falke: Si
gnum domini Heinrici III Romanorum irnperatoris augusti j 
r) Falke: Humpertus cancellarius vice Ruothardi archican
cellarii et Maguntini archiepiscopi recognovit ; s) Falke : 
Data IV id us Novembris anno dominice incarnation is 
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MLXXXXVII, an no vero Heinrici R omanorum impera
toris allgusli regni X LIII, imperii autem XII; t) Overham : 
A ctum Grime feliciter in Christo amen, F a lke : A ctum 
Gruona in dei nomine fe liciter .amen. 

Der P aderborner Forscher Giefers fand die Vorlage 
der U rkun de mit ei ner g rollen Zahl and erer U rkunden, 
weIche die Abtei Helmarshausen betrafen, etwa yor einem 
halben Jahrhundert in der alten R egistratur des General
Vikariats zu Pad er born ; er liell die vor 1201 ausgestellten 
nachzeichnen und von den Uhrigc n Ausziige machen, 
worauf die U rkunden zuruckgeliefer t wll rden. Nach 25 
Jahren waren gegen 100. und lwar meist die alteren, ver
schwunden, ohne da ll sich der Verblei b feststellen liell. 

Neuerdings sind die S tOcke beim Neubau des Amts
gebaudes wieder zum Vorschell1 gekommen ; ob alle, das 
ist fragli ch. Allller obiger U rkun de befi nden si ch darunter 
die Privileg ien K on rads n. (Monum . Germ . Dip!.l V Nr. 190) 
und H einrichs V. (Schaten. A. P. I, 666: W enck II Ub. 
Nr . 46) sowie die beschad ig te Bulle Eugens HI. (Scha ten , 
A. P . r, 778). Man lieferte sie im Jahre 1597 nicht an 
Hessen aus, WE'il sie gegen die Anspriiche Paderborns 
zeugten. (V gl. den Zwei fe l Dip!. ilL S. 735.) 

:Man kann es als zweifellos ansehen. daM ein e U r
kunde uber den Erwerb der Gilter in Oberm eiser vor
handen war, auch ist aus anderen Vorgangen nacbzu
weisen, dall der Abt Thietm ar 1. si ch die bedelltenderen 
der sehr zahlreichen E rwerbungen. die er machte, in einer 
moglichst beweiskraftigen und das Eigen tum sichernden 
Form verbriefen Jiell. In der Tat ist ein Auszug der U r
kun de in dem bald " ach ';em Jahre 1107 aufgestellten 
Traditionsverzeicbnis erhalten, wo es unter Nr. 44 heiRt: 
Item in eadem villa (Mesheri ) quidam n o bilis Rein o ld 
cum consensu matris sci licet heredis sue tradidit ecclesie 
X nobas cum areis & edificiis & tribus mancipiis & mo~ 
lendmo pro XXXII marcis . Die sachlichen U nterschiede 
zwischen dem AuslOg und der U rkunde bestehen darin, 
dall in jenem R einold als Tradent erscheint und die Zahl 
der Hufen auf 10, der Preis auf 32 Mark angegebe n \Vird , 
wahrend nach dieser sein e Mutter Kunihild E igentumerin 
war, das Gut nur 9 Hufen umfallte und der Preis 36 Mark 
betrug . Ohne Bedeutung ist, dall in der U rkunde nach 
Mansen . gerechnet wird, im R egister dagegen nach der 
in ihm ilblichen Spezifikation G rundstilcke, H ofst atten und 
Gebllude getrennt aufgefUhrt werden. Die U nterschiede, 
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welche die Zilfern betrelfen , konnen auf blollen Versehen 
heru~.en, und das Eigentum an dem Gut mag zur Zeit 
d er U bertragung der Mutter zugestanden haben , wahrend 
in dem wohl naeh ihrem Tod abgefallten Auszug der zu-
5timmende Erbe als Tradent eingesetzt wurde. 

Die Eehtheit der U rkunde ist zuerst yon 'E rhard 
(R . Nr. 1268) angefoehten worden, Stumpf und Giefers 
kommen zu dem Ergebnis, daJ3 sie sehr verdachtig sei. 
Naehdem nun die aufgefundene Vorlage der U rkunde die 
genaue Feststellung ihres Textes moglieh gemaeht hat, 
wird man sie nicht nur fur sehr verdachtig. sondern mit 
Sieherheit fur eine Falsehung erkla ren konnen. Die G runde, 
welche darauf hinfuhren, s ind folgende : 1. Der als Re
kognoszent genannte Kanzler S igehard erscheint in cler 
Kanzlei H einriehs IV. zu m ersten Mal am 24. Februar 
1064, zum letzten Mal im Som mer des Jahres 1067, und 
zwar verrnutlich im A ugust. Er wurde damals Patriarch 
von Aquileja und starb naeh kurzer Krankheit am 12. 
August 1077 zu Regensburg. (Vg!. G. Meyer von Kno
nau, ] abrbucher des Deutschen Reiches unter ..,H ein rich IV. 
und H einrieh V. I, 371 , 572; Ill, 65.) 2. Der ullter den 
Zeugen mit aufgefUhrte Bisehof Volkm ar von Minden, der 
von der kaiserlichen Partei im J ahre 1080 eingesetzt war, 
wurde am 29. August 1095 ermordet und kann a ls Zeuge 
der Beurkundung im Jahre 1097 nieht in Betraeht kom
men. (Vg!. G. Meyer von K nonau V, 10.) Sonderbarer 
Weise halt Fieker in den Beitragen zur U rkundenlehre 
I, 251 (1877) dureh den Abdruek bei Stumpf naeh der 
Kopie F alkes alle Anstolle bis auf diese ll ei nen flir be
hoben. 3. Da der Kaiser irn Somm er des Jahres 1097 
S uddeutsehland uberhaupt nieht verliell, so kann er nieht 
im Juli zu Burg-Grona bei Gottingen eine U rkunde aus
gestellt haben. G. Meyer von K nonau erklart sie deshalb 
fO r sehr verdachtig und neigt zu der Annahme, daf3 ei ne 
in eine K aiserurkunde umgearbeitete Privaturkunde fur 
das Kloster yorliege. (V, 3 Anm. 3.) 4. Der Aussteller 
der U rkunde wird in ganz unpassender Weise im Proto
koll quartus Romanorum r ex genannt, wofiir Schaten 
und der sonst zuverHissige Overham gar quintus bieten, 
wahrend im Esehatokoll umgekehrt Giefers H einrici quinti, 
Overham quarti gelesen hat. In der Tat ist das Zahlwort 
an der ersteren S telle wenig deutlich geschrieben worden. 
Dazu kommt dann noeh als wiehtiges Moment, dall G ie
fers das Monogramm mit Reeht a ls das H einriehs V. be-

• 

• 
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zeichnet hat . O. W as die Zeugenreihe betri fft, so ist, ab
gesehen von der als unmOgli ch erkannten A nfO hrung des 
Bischofs Volkmar von Minden, der V msta nd sehr auffallig , 
da13 unter den presentibus princi pibus regni die drei letzten 
Zell gen begriffe n erschein en , auf welche die,e Bezeichnun g 
kei ne A nwendung finden kan n, woher si ch den n die V er· 
mutung aufdrangt, daC die Zeugenreihe aus verschiedenen 
Teilen willku.rlich zl1sammengesetzt warden ist. 

Der wegen seiner Falschungsmanie bertichtigte und 
erst spat g rundlich entlar vte Falke hat auch diese unechte 
V rkll nde, die ihm vielleicht nu r aus dem Druck bei Scha
ten und der A bschri ft Overhams bekannt war, naeh ein 
mal uberfalscht, ohne dal3 es ihm jedoch gelll ngen ware, 
alle Anstol3e 7.lI beseitigen. Er anderte den Titel des 
A usstellers, setzte den fur das Jahr 1097 zllt reffenden 
K anzler Humbert (1089 August 14. - 1101 J uli 1.) als 
R ekognoszen ten ein und vcrlegtc das Datum willkurtich 
auf den 10. November; den Ausdruck : Signum domini 
Heinrici IU Rornanorum imperatoris augusti entnahm er 
ein fach einer ihm bekan nten K aiserurku nde H einrichs. 

E ine nahere Betrachtung der Zeugenreihe ergi bt fol
gendes: 1. Der Bischof Vdo von Hildesheim gehOrte dem 
Geschlecht der Grafen von R einhausen an, deren Stiftung 
a ll em V ermuten nach das Kloster war, er verwaltete sein 
Kirchena mt in den Jahren 1079 - 1114 und war zugegen, 
als ein angefochtener Besitz in W eende bei GOttingen vor 
dem Grafengerieht des Leinegaues dem Kloster zuerkannt 
wurde. W . Nr. 14. In dem P rivileg H ei nriehs V. fU r H el
marshausen vom J ahre 1107 wird er mit der Bezeichnun g 
als venerabilis Hildeshemensis Ecclesiae P ontifex unter 
den Fursprechern aufgefuhrt . W . n. V b. S. 56. 2. Der 
Bischof H einrich Il. von Paderhorn , Graf von W er! , (1090 
bis 1127) bezeig te in vielen F allen sein Interesse fU r das 
K loster und envies sieh ihm gegenuber als freigebig; im 
V erzeichnis der Traditionen Nr. 65 und Nr. 72 ist er ver
mutlieh gemeint. Im J ahre 1100 schenkte er dem Kloster 
das Patronat der Kirehe in Deisel (W. Il. Vb. S. 53) und 
im J ahre 1108 sein Tafelg ut Wuhnersen. (Schaten, A . P . 
1,673.) Derselbe Bischof war aueh der E rbauer der Kirche 
auf dem K rukenberg. V g!. T. IS. 211 . 3. Der BischofVolk
mar von Minden wi rd in den vorhandenen U rkunden und 
in dem erhaltenen Teil des Traditionsverzeichnisses nicht 
erwahnt. 4. Graf Dietrich Ill. aus dem Gesehleeht der 
Grafen von K atlenburg , einem Zweig des Nordheimer 

• 
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Stammes, wird zuerst erwahnt im J ahre 1088 und starb 
a m 12. August 1106, funf Tage naeh dem Tode H ein
r iehs IV. Vg!. Sehrader a. a. O. S. 134 ff. 5. Der Graf 
Heinrich von Reinhausen, ein alterer Bruder des Bischofs 
von Hildesheim, erseheint in den Jahren 1064-1073, er 
wird to t genan nt im J ahre 1103. 6. Der Edle K onrad von 
Biun ist vielleieht benannt naeh dem D orf Buhne Kr. War
burg; wenn indes Biun in der Vorlage verschrieben sein 
soBte statt Birn, so wird man an ein en Angehorigen des 
edlen westfa1ischen Geschlechts van Buren den ken mussen. 
7. Volkold von Malsburg war Geriehtsgraf im War megebiet, 
die Burg , nach der er sich nannte, fU hrte ihren Namen von 
der Eigensehaft als Malstatt. E r uberlieJ, dem Kloster tauseh
weise Besitzungen in R angen und Obermeiser gegen solche 
in der Wetterau, w o die Besitzung en sei ner Gemahlin 
Anna lagen und er selbst spater als Graf von Nidda lebte 
(W'. Nr. 11). Im Jahre 1117 wurde er in den Kampfen 
bei Mainz gefangen (Seheffer-Boiehorst, A nnales P ather
brunnenses S. 134) und im Jahre 1124 dazu gebraeht, 
seine H " lfte der Malshurg und den Sehartenberg dem 
Erzstift als Lehen aufzutragen, van dem spater die Grafen 
von Dassel belehnt wurd en. (Guden, Codex diplomatieus 
I , 63). 8. D er Edle H elmold von H 6ekelheim nannte sieh 
"nach dem Ort in cler Nahe von Nordheim; aus diesem 
Gesehleeht sind naeh Sehrader ' a. a. O. S. 157 Anm. 52 
die Dynasten von Plesse hervorgegangen. Der Tradent 
Reinold endlieh, der Vater des bekann ten K anzlers unter 
F riedrieh I., wird in U rkunden bis zum Jahre 1127 mehr
faeh genannt, im Jahre 1120 mit der Bezeiehnung dassalus ; 
er tritt a ls Geriehtsgraf im Ga u Suilberg i auf. (Sehrader 
a. a. O. S . 237.) Im Jahre 1126 wohnte er der E inweihung 
der Kirehe auf dem Krukenberg bei und fUhrt als Zeuge 
in der U rkunde den Namen Reinoldus de Dassele. (W. 
U. A. Nr. 34.) 

leh war der auch von Meyer von K.nonau g eau.Berten 
Ansicht gewesen, die unechte U rkunde sei dadurch ent
sta nden, daJ3 der Text einer echten Privaturkunde in die 
F ormen eines von H einrich IV. als Konig ausgestellten 
Privilegs eingearbeitet w orden sei. E in solches war vor
hand en und lag der k aiserl ichen Kanzlei vor, als K onrad HI. 
am 17. Oktober 1144 die Urkunde fur H elmarshausen aus
stellte. (Vg!. W. II Ub. S . 93 : a predeeessoribus et pro
genitoribus nostris Regibus Romanorum vel Imperatoribus, 
Ottone videlicet imperatore, Conrado abavo nostro Impe
ratore, H en ri co av o n ost r o lmp e rat o r e, H enrico 



• 

- 79 -

avun culo 1105tro Imperatore, concessa et per privilegii 
pagin am confirm ata sunt.) Die R eihe der weltlichen Zeugen 
konnte im ganzen U mfang aus der Privaturkunde heriiber· 
genommen sein . aber die Namen der Geistlichen, die man 
wohl zur Aufmachung e iner Kaiserurkunde nOtig zu haben 
g laubte, mussen aus verschiedenen Quellen zusammen. 
g esucht worden sein. 

Durch ei ne von der Leitung der Monum enta Ger
maniae historica (Abteilung Diplomata) veranlaf3te dankens
werte Mitteilun g bin ich darauf hingewiesen worden, da0 
a ul&er einer U rkunde H einrichs IV. auch das P rivileg 
H einrichs V. ftir H elmarshausen vom 26. Juli 1107 (W . II 
U b. S . 56), das ill Gosl ar ausgestellt ist , zur H erstellun g 
der Falschung benutzt wurde; insbesondere erschein e die 
F assung der Motivie run g verwandt mit der des Diploms 
fU r R eichenau vom Mai 1065 (S t umpf-Brentano, D ie R eichs
kanzle r II R g. 2669), die A nfangs- und Schlu f3formeln 
aber seien nach dem Diplom H einrichs V . gerichtet, dem 
auch von der Datierun g das Tagesdatum entnommen sei. 

Da kein e Anhaltspunkte vorhanden si nd, aus denen 
man die Veranlassun g und den Zweck der F alschung auf
hellen k On nte, so wtirden blol3e Vermutun gen tiber die 
Grilnde , aus denen man aus einer Privaturkunde eine 
K onigsurkunde herstellte. zu nichts fUhren, E s sei nur 
darauf hin gewiesen, daf3 die Nachkommen jenes R einold , 
die Grafen von Dassel, nach dem Aussterben des ord
h eimer Geschlechts im Besitz von Grafschaftsrechten und 
G titern erscheinen, die jenem ursprung lich zugestanden 
hatten, unter anderem hatten sie auch die Grafschaft an 
der W arme, zu der Obermeiser g ehOrte, unter dem Namen 
der Grafschaft Schart~nberg ; sie war ein Lehen der 
Main zer Kirche. W eiter ist bemerkenswert, dal3 s ich tiber 
den immerhin betrachtlichen Grundbesitz des Klosters in 
O berm eiser ke ine andere Spur in den vorhandenen U r
kunden findet, als die Erwahnung von· GOtern in Mesere 
aus dem Jahre 1336, wobei noch nicht einmal feststeht, 
ob Ober- oder Niedermeiser gemeint ist. (Falckenheiner 
H, 2 U rk. IS.) 

Die besprochene U rkunde und das Stiftungsprivileg 
O ttos Ill. beweisen, daf3 auch in H elmarshausen wie in 
so vielen anderen KIOstern Urkunden auf Grund echter 
V orlagen gefalscht word en sind. Die S puren ftihren da rauf 
hin , da.ll diese T atigkeit urn die Mitte des 12. J ahrhunderts 
ausgelibt wurde. 

, 
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U nter den iibrigen wiedergefundenen Stiicken ist 
das O riginal der U rkunde des Bischofs H einrich n. iiber 
die E rbauun g, Ausstattung und Einweihung der J ohan nis
kirche auf dem Krukenberg bemerkenswert . (1126. Aus
zug W . U. A. Nr. 34, vg!. T. I S. 211.) Er bekundet, 
die Geistlichen hatten ihm geraten, die fUr eine gelobte 
W allfah rt nachJerusalem gesammelten Mittel zu folgendem 
Zweck zu verwenden: "oratorium construere in honore 
alicuius sancti, quem patronum ac defensorem in die tri· 
bulationis et angustiae invenire valerem. Itaque deliberato 
consilio feci ecclesiam in honore Sci. Johannis baptiste in 
monte, qui inminet Helmwardensi coenobio et eius ditioni 
subiacet". 

Zur Ausstattung dieser Kirche sch~nkt er : (in Thiet
maressen) "Scc. Johan ni baptiste in prescripta basilica die 
consecration is eius in dotem ipsius ecclesie duos videlicet 
mansos cum quatuor mancipiis Bertoldo scilicet cum uxore 
et duobus filiis Weldero et S ifrido cu m omnibus adiacenti
bus utilitatihus. Praeterea trad idimus eidem ecclesie duos 
mansos et dimidium cum decimatione et quatuor areas in 
H orh uson, qui solvunt XIII solid os, item novem mansos 
in H e 1 m d ag e S s e n cum tribus mancipiis Hamukone et 
duabus sororibus eius". Auf der U rkunde ist ein R est des 
Siegels vorhanden. 

Nach tra g zu T. I S.207 Anm. 1. 

Zur Literatur Uber die Pflege der Goldschmiedekunst in Helmars
hausen ist aus neuerer Zeit nachzutragen : Die Bau- und Kunstdenk
maJor des Kreises Paderborn von L u d 0 r ff, S. 99 Taf. 53-55; Oer 
Abdinghofer Tragaltar, eine Arbeit des Rogerus von Helmarsbausen 
od er des Reinbold von Paderborn von B. K I e in s c h mid t I Zeitschr. r. 
chris tl. Kunst, Jahrg. 22 Heft 9 (4 Abbild.) ; M. Creutz, Die Anfange 
des monumenlalen Slits in Norddculschland. Koln 1910. S. 17-35 . 

• 
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