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l. Den Vereins-Vorstand
bildeten im Jahre 1900/1991 folgende Herrein

Friedrich Soeding, Fabrikbesitzer, Vorsitzender

Prof. Emil Brandstäter, Oberlehrer, stellv, Vorsitzender

Fr. W> Aug. Pott, Rechtskonsulent, Schriftführer

K. Fügner, >>auptlehrer, stellvertretender Schriftführer

I. H. Born, Hauptlebrer, Verwalter des Museums

Th. Kettler, Sparkassen-Rcndant, Kassenführer

Dr. G. Haarmann, Bürgermeister

Fr. Loh manu, Fabrikbesitzer

Dr. inaä. Gordes, G., Sanitätsrat

Dr. Hof, Oberlehrer, Prof.

W. Dönhoff, Bierbrauereibesitzer

D. Schwabe, Rechnungsführer

Gnst. Brinkmann zun., Fabrikleiter

Fr. Fricg, Amtmann in Annen.

Karl Spude, Llönigl. Landrat !

Wilh. Seippel, Kaufmann in Bochum.

Dr. moä. C. Faber, Arzt

W. Gölte, Bommern.

Me es mann, Ehrenamtmann ^

Fr. Brinkmann sau., Bierbrauereibesitzer l ..er nne.
Sanitätsrat Dr. Reismann in Haspe.

!!. Der Verlualtuugsrui
für die Flngelegenüeiten des Museum

bestand aus den Herren:

Fr. Soeding, Fabrikbesitzer in Witten.

Fr. W. Aug. Pott, Rechtskonsulent in Witten.

Fr. Frieg, Amtmann in Annen.
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!!!. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

Almerfeld bei Alme.
1, Dönhoff, Paul.

Altendorf.

2. Geck, H,
3. vi', Möllency, W,, Arzt,

Altendorf (Rheinland).

4, Sicpmann, Joh,, Wirt,

Annen.

5. Abs, Rich,, Direktor,
9. Baltes, C,, Grubenvcrwalter.
7, Blumensaat, Lehrer,
8, Brinkhoff, Lehrer.
9, Eracmer, H., gicchnungsführer,

19. Eckardt, L,, Kaufmann,
11. Frieg, Fr., Amtmann.
12. Gün edler, Prokurist.
13. Heicr, Hch., Bauuntcrucbmer.
14. vi-, Hügemeicr, Arzt.
15. van Kempen, Rcndant,
19, Knapmaun, Hcrm,, Fabrikant.
17. Kocnig, Rud., Ortsvorstehcr.
18. Mai weg, W., Bauunternehmer.
19. Mainking, Lehrer.
29. Manitius, Rektor.
21. Oo, moä. Reschop.
22. vi', raset, Richter,
23. Rnhfus, Prokurist,
24. Schacfer, Gruben-Inspektor,
25. Schulte-Wullen zu Wullen,
29, Weber, Hcrm,, Apotheker,
27. Würkert, Sparkasscn-Rcndant,

Aplerbeck.
28. Grügclsiepe, Fr.

Arnsberg.

29. Spudc, Geh.-Rcg.-Zcat,

Ans dem Schnee.
30. Schultc-Munkcnbcck, E.

Barop.

31. Satt einlacher, Th,

Barme«.

32, Luhn, Aug., Seifenfabrikant,

Berlin.

33. Klutmann, Geh. Baurat.

Blantenstein.

^ 34. Blumbach, Amtmann.
35. Gethmanu, C.
39. Petring, H„ Hotelbesitzer,
37. Puth fim„ H.
38. Engels, Direktor auf Reche

Blankenburg,

Bochnm.

39. Althnscr, Pfarrer.
4V. vi-, Baarc, Wilh.
41. Bellwinkel, Stadtkännnercr,
42. Bcrvc, Kaufniann.
43. Borbet.
44. vi-, Broich er, Gymnasial-Dircktor.
45. Burgdorf, H„ Restaurateur,
49. Clement, Rud., Kaufmann,
47. Cramcr, F, D.
48. Diekamp, Rechtsanwalt,
49. Dittmar, Hülfsprcdiger.
59. Döhmann, H., Rentier.
51. Ducsberg, Justizrat,
52. Eickhoff, Gebr.
53. vi-, msck. Faber,
54. Fuser, Amtsrichter.
55. Fuß mann, Adolf,
59. Gellhorn, Werner, ^
57. Ger st ein, Knappschafts-Direktor,



58. Gruner, D.
59. Gymnasium.
60. He im er, Kaufmann,
öl. Vr. Hcngstenberg.
62. Herbst, Stadt-Rcndant.
63. Hcnnig, Zahnarzt.
öl. Hiinncbcck, Rechtsanwalt.
65. Ichn, Stations - Vorsteher1. Klasse.
öö. Kerper, Fr., Hauptlchrer.
67. Klcppel, Pfarrer.
68. Köllermann, L.
69. Lange, E.
70. ve. Löbkcr, Professor.
71. Maas;, Ingenieur.
72. Nicmeier, F.
73. Oldenburg, Ingenieur.
71. Ostermann, Chr., Kaufmann.
75. Ostcrm an», Amtsgerichtsrat.
76. Onandcl, Redakteur.
77. Reinshagen, Aug.
78. Roemcr, Rechtsanwalt.
79. Robert, Architekt.
80. Rnmmeld, Lehrer.
81. Scharpcnsecl, M., Wittwe.
82. Schlegel, I., Bicrbraucrcibcsitzcr.
83. Schlüter, C., Rektor in A.-Bochmn.
81. Schmalhorst, Aug.
85. Schulte, Stadtchcmikcr.
86. Schnlte-Ocstrich, H.
87. vi-. «Schultz, Bcrgrat.
88. Schnrmann, Wilh.
89. Scippel, Max, Kaufmann.
90. Scippel, Wilh., Kaufmann.
91. von S obbc, Königl. Ober Bergrat.
92. Stegmann, Carl.
93. The ms, Wilh.
94. Vanpel, Aug.
95. Velten, F., Rcstaurateur.

Bodelschwingh.
96. von Bodelschwingh, Graf.

Bommern.

97. Barry, Lconh.
98. Brinkhoff, Fr.
99. Gölte, W., Occonom.

100. vi-, med. Kolbe.
101. Kozlowsky, B., Fabrikbesitzer.
102. Loh mann, W.
103. Ruhr mann, Hch.
101. Schulte, A.
105. Schulze, Will,., Wirt.
106. Schwciszfnrth, Rektor.
107. Spengler, W., Buchhalter.

Bnrgsteinfnrt.
108. Hollindc, Oberlehrer.

Brechten.

109. Schlctt, Pfarrer und Kreisschul
Inspektor.

Breckerfeld.
110. Steinbock, Pin., C.

Brunninghansen.
111. Freiherr von Romberg.

Bnlmke.

112. Sccgner, Fr.

lsabel.

113. Klaggcs, W., Fabrikant.

Camen.

III. Funke, Bcrgrat.
115. vi-. Schnßler.^
116. Wortmann, C., Apotheker.

Charlottenbnrg.

117. Rüping, Max.

Coblenz.

118. Jinmp, W., Apotheker.

Cöln a. Rh.

119. Jägersberg, Gust., Archivbeamter
120. vi'/fnl'. Mallinkrodt.

Crengeldanz.

121. Flottmaun, D., Kaufmann.

Crone.

122. Wal,mann. Hch., Bäckermeister.

Dahlhausen.

123. Hell ermann, Carl, Steiger.
121. Hilgcnstock, G.
125. Falke, Amtmann.



Dorstfeld»
126. Wcrner, Direktor.

Dortmund.

127. Alfcrmann Schwcigmann.
128. Bacdeckcr, P., Landrichter.
129. Brand, Aug.
139. Brügmann.
131. Crüwell, W.
132. Funcke, Fr., Apotheker.
133. Gärtner, Jul.
131. Or. Gottschalk, Rechtsanwalt.
137>. Haar mann, I. Staatsanwalt.
136. Hilbck, Bcrgwcrks-Dircktor.
137. Hilgen stock, D-
138. Kleine, Stadtrat.
139 Kollmann, F., Ingenieur.
119. Prcin, Hch.
111. Rose Cie.
112. Freiherr von Ry.nsch, Landrat.
143 Schmieding, Oberbürgermeister.
114. Möllenkamp, W., Kaufmann.
115. Stade, Carl.
146. Stade, Hch.
147. Springernm, Direktor.
118. Tacglichsbeck, Berghanptmann.
119. Wcischedc Scherrcr.
159. Wcnker, Alfr. Joh.
151. Wcnker, Hch.
152. Wicthans, Landgerichts-Direktor.
153. Wiskott, W.

Denben b. Dresden.

151. Schnchart, Adolf.

Düren.

155. Düren, Hch., zu Düren.
156. Schulte - Stcinbcrg, Hugo.

Düffeldorf.
157. Grevel, Wilh., Rentner.
158. Oi-. msck. Hamcl, Arzt.

Eickel.

159. Daniels, Pfarrer und Snperin
tendcnt.

1l>9. Enaeling, Pfarrer.
161. Hülsmann, H.
162. Thiemann, H.

Elberfeld.
163. Schulte, Ober-Inspektor.

Endenich b. Bonn.

161. von Hymmcn, Geh. Zseg.-Rat.

Engers.
165. Banmann, Alfr., Bahnhofs-

Restauratcnr.

Effen.
166. DucSbcrg, Berg-Assessor.
167. Hüscner, Fabrik Direktor.
168. Mohr, Direktor, Bredeney b. Essen.

Frielingyanse».
169. Oberste Frielinghaus, F. W.

Gelsenkirchen.

17V. Althoff. Wilh.
171. Ol'. Flchinghans, Amtsrichter.
172. O,-. Hammcrfchmidt, Landrat.
173. Heß, Rechtsanwalt.
171. Keller, W., Apotheker.
175. Kirdorf, General-Direktor der

Zeche Rheinelbe.
176. I)r. mock. Limper, Krcisphysikns.
177. De. Reuter, Chemiker.
178. Or. msck. Schürmcuer, Augenarzt.
179. Stutz, Ernst, Berg-Assessor.
189. Vogelfang, Wilh.
181. O>-. Wallcrstein, Augenarzt.
182. Oi-. mock. Wisscmann.

Gevelsberg.
183. Bröcking, Carl.
181. Bröcking, I. H.
185. Dörkcn, E.
186. Drevcrmann, Herm., Wittwe.
187. Gravemann, Fr., Pfarrer.
188. Huth, Herm., Fabrikbesitzer.
189. Knippschild, Fr. Bürgermeister.
199. Reitz, Gnst.

Grundschöttel.
191. Feldbaus, Fr.
192. Müller. Jul.
193. Onast, Wilh., Wittwe.
194. Rüping, G.
195. Schüttler, Wittwe.
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Hage» i. W.
196. A ltculoh, Fabrikbesitzer.
197. Bechcin, Ernst, Fabrikbesitzer.
198. Birk. C. L., Kaufmann.
199. Buchwald, Egon.
290. Eicken, Ewald, Kommerzicnrat.
291. Elbers, Ed., Fabrikbesitzer.
292. Ewald, Rudolf, Kaufmann.
293. Funcke.jan., Wild., Kaufinann.
291. Halbach Kr Möller.
295. Hartmauu, Landrat.
299. Hermannt, H., Kaufmann.
297. De. Hiltrop, Arzt.
298. Hnth, Herm., Kaufmann.
299. Kerkhoff, Gnst., Kaufmann.
219. Kalling, Fr., Fabrikbesitzer.
211. vi-. Lohmann, Rechtsauwalt.
212. Sanitätsrat vr. Maiweg, Augen

Arzt.
213. Meier, Will)., Direktor.
211. Mocller Kr Cic.
215. Pcrkcr, Wilh.
216. Peters, Louis, Kaufmann.
21 . Post, Joh. Fr., Fabrikbesitzer.
218. Post, Alex, Fabrikbesitzer.
219. Proll, E., Fabrikbesitzer.
229. Putsch, Herrn., Fabrikbesitzer.
221. Schemmann, Emil, Apotheker.
222. Soeding, Ernst, Fabrikant.
223. Stapelmann, E., Kaufmann.
221. Stern, Lcffmann, Bankier.
225. Voormann, C., Fabrikbesitzer.
226. Z n r N eddcn, Gerichtsrat ans Haus

Callenberg.

Hamborn b. Rnhrort.
227. Sest, Adolf. Apotheker.

Hamm i. W.

228. ServaeS, Hugo, Direktor.

Hamme.

229. Do. msck. Schmitz.

Zeche Hannibal.
239. Ziuppcl, Fr.

Haspe.
231. Andreas, Carl.
232. Lauge, Gust.
233. !)>'. mock. Rcismauu, Sanitätsrat.

Hattingen.

231. Flvrschütz, Laudrat.
235. Hundt, C., scl. Wittwc.
236. Mcierpeter, Pfarrer und Supcriu

tcudeut.
237. Hemke, Aug., Fabrikbesitzer.

Hans Hnsen b. Westhofen.
238. Freifrau v. d. Leitheu.

Hans Ruhr b. Schwerte.
239. Frhr. v. Rhcinb a Ken, Major a. D.

Hans Schede b. Wetter.
219. Frau Wittwe P. Harkort.

Hans Strünkede.
211. Freifrau von Forcll.

Herbede.
242. Brinkmann, Fr., Bierbrauerei-

bcsitzcr.
213. Hcugsteubcrg, Fr.
211. Koenigs, Adolf, Apotheker.
215. Lohman», Aug.
216. Loh manu, Ernst.
217. McxAmam,, C.. Ehren-Amtmann.
218. Plaszmaun, Lehrer. ^
219. Stratmanu-Voestc, Fr.
259. Wolzenburg, Postverwaltcr.

Hcrdecke.
251. Do. Dumdey, Seminar-Direktor.
252. Eckardt, Emil, Fabrikant.
253. Esch er, W.
251. Grave, Fcrd.
255. Grave, Gustav.
256. Kuapmaun, Eugen, Fabrikant.
257. Schütte, Pfarrer.

Herne-
258. Becker, K., Lehrer.
259. Behrens, Bcrgrat.
269. Dickmann, Rechtsauwalt.
261. Dickerhoff, W., Direktor.
262. Grothaus, Ludwig, Wirt.
263. Halbach, Fr., Buchdruckcrcibesttzer.
264. Kocstcr, F., Auktionator.
265. Schäfer, Bürgermeister.
266. Schleukhoff, L.
267. vr. Schulte vom Esch.
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Heven.
268. Lapp, Hauptlehrcr.
269. Schultc-Ostermann, A.
27a V--, Strande, A„ Arzt.

Hiddinghausen.
271. Hibh, Hch.

Hoerde.
272. Soeding.zun., Fr.

Hohenlimbnrg.
273. Beecker.juiu, Phil.
2i 1. Feller, Peter, Sparkassen Reudaut.
275. Pieper, G.

Holthausen.
276. Ribbcrt, Hch., Fabrikbesitzer.

Holzen b. Schwerte.
277. Pest, Louis.

Hombruch«
278. Berber, Louis.
279. v,-. Bette.

Horchheim.
28V. Schmidt, C. Fr.

Hordel b. Bochum.
281. vr. Haarmanu gut. Spickuiauu.
282. Hiddcmaun, Landwirt.^
283. Wiudmöllcr, Bcrgassesser.

Horst a. d. N.
28V Damm er, Hch.

Hülle» b. Gelsenkirchen.
285. Behmer, Gemeinde-Vorsteher.

Iserlohn.
286. Breuer son,> Aug.
287. vr. Breuer.
288. Kirchhofs, Fricdr.
289. KrciSanSschus;.
29V. stsüsch zun., W.

291. Schmölc, Aug.
292. Vermanu, Adels.
2l>3. Weidckamp, Carl.
291. von Werne, Fr.

Kallenhardt.
295. Bergmann, Lehrer.
296. Beckhvlt, Dicdr., Sekeuom.
297. Ilchlcndahl, A., Sbcrsteigcr.

Kastrop.
298. Fritsch, Amtsrichter.

Kirchen a. d. Sieg.
299. Stein, Otto.

Kirchhoerde.
3VV. Frieg, H., Ehrcn-Amtmanu.

KönigSbor».
3V1. Kocster, W., stienticr.

Kötschenbroda b. Dresden.
3V2. Weiß, W., Apotheker.

Kückelhansen b. Haspe.
3V3. Peters, Wilh., Fabrikant.

Laer.
3V1. Bonn ermann, W.

Lage i. L.
3V5. Spenncmauu, Carl.

Langendreer.
3V6. Becker, Jos., Prokurist.
3V7. Bcckbaus, Bctricbsführcr.
3V8. Grügclsicpc, Pfarrer.
309. Haarinann, Georg, Metzger-

mcister.
31V. ve. irmci. jllostcrmaun.
311. K'rebbcr, Hanptlehrer.
312. Landgrcbc, Pfarrer.
313. Maiwcg, Fr. W.
311. ve. msck. Maiwcg.
315. Müser, Arthur.
316. Prietsch, Pfarrer.



317. Qnack, Postnicistcr.
318^ 9i ösch , Lehrer.
31!). Schulte - Frc»k i» g.
320. Wicscbrock, Direktor.
321. Woltner, Bahnmeister.

Langerfeld.

322. Bastian, Carl.
323. Gocbcl, Hcrm.
321. Henkels, Alb., Fabrikant.
325. Henkels, Ernst, Kaufmann.
326. Wülfing, Otto, Kaufmann.

Letmathe.

327. Hassel, Karl, Fabrikant.

Linden.

328. Ernst, H., Apotheker.
329. v>'. Kr Niger.
330. II,-. Möller.
331. Moll, Hermann.
332. Spenncmann, E.

Lndwigsburg.

333. Freiherr Stacl von Holstein.

Lünen a. d. L.

331. Haar mann, Fr., Sparkassen
Rendant.

335. Potthosf, Fabrikbesitzer.

Lütgendortmund.
336. Holtcmcpcr, I., Bannnternehnicr.
337. Schulte-Nocllc.
338. Westcrinann, Ehren-Amtmann.

Marten.

339. Haarmann, Bicrbrauereibcsitzcr.

Meiderich.

310. Scifarth, Franz, Fabrikant.

Milspe»

341. Hcfendehl, Fr.
312. WcllcrShaus, Alb.

Madras.

313. Gerdes, Alb., Konsul.

Moers.

311. Kühler, H., Lehrer.

Münster.

315. Kr est, E., Fabrikbesitzer.

Niederwenigern.

316. Schulte, Carl.

Qncrenbnrg.

347. Schultc-Ovcrberg.

Ncading (Penshlvanien).
348. Kracmcr, L.

Natingen.

349. Eickworth, Direktor.

Remscheid.

350. Spenncmann, Emil.

Nennebanm v. Hastlinghanse».

351. Bosselmann, Peter, Wirt.

Riemke.

352. Schulz, G.

Rübeland a. Harz.
353. Dr. mock. Schulte-Overbeck.

Ruhrort.

351. Hufs mann, Amtsrichter.

Saarbrücken.

355. O b erschulte, Berg-Inspektor.

Schalke.

356. Bonivcr, General-Direktor.
357. Franken, Hcrm., Fabrikbesitzer und

Rcichstagsabgcordnctcr.

Schwelm.

358. Stcrncnberg, Aug.
359. Stcrnenbcrg, W.
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Schwerte.
36V. Dr. Muukeubeck.
361. Neuhaus, Tierarzt.
362. Rohrmauu. Bürgermeister.

Tomborn.

363. Eh mann/W.
364. Struuck, D.

Sprockhövel.
365. Kuhlmaun, H., Apotheker.

Tteinhansen.

366. Düukclberg, W., Rittcrguts-
Besitzer.

Stockum.

367. Berkhoff, Wilh., Landwirt.
368. Gröppcr, W.
369. Grunewald, Hauptlehrcr.
37V. Meutlcr, Hauptlehrcr.
371. Ostermauu, H.
372. Schulze-Vellinghausen, Fr

ttcckendorf.
373. Wirth, Dr.

Unna i. W.

374. Hcszlcr, Joh., Lehrer.

Volmarstein.

375. Schroeder, Aug., Fabrikaut.
376. Wchbcrg, C. Gastwirt.

Vorhatte.
377. Bröcking, Carl.
378. Düllmanu, A.
379. Hülsberg, H.
380. Schmidt, Aug., Frau, Apotheker.
381. de Myu, August.
382. Siepmauu, I., Reudaut.

Vormholz.
383. Schilling, E., Lehrer.

Wanne Bicker».

384. Heltweg, Pfarrer.
385. Faust, Hch„ Markscheider, Zeche

„Pluto" b. Wauue.

Wanne».

386. Wiukelmauu, A-, Oekououi.

Wattenscheid.

387. Dr. Bvuuiu, L., Arzt.

Weitmar.

388. von Bcrsword-Wallrabc, Frei
Herr uud Königl. Kauimerherr.

389. Gocckcr.
39V. Holtgrcvcu, Pfarrer.
391. Mcuuigcr, B., Bauuutcruehmer.
392. Dr. Pickert.
393. Schleff, W.
394. Dr. muck. Wcfelschcidt.

Wengern«
395. Hölscher, C., Apotheker.
396. Lind. Otto.
397. Steffen, H.

Westhofen.
398. Falkeubcrg, Pfarrer.
399. Dr. insü. Klug, W., Arzt.

Werne.

4VV. Knmpinauu, C.
4V1. Luther, Pastor.
4V2. Neinhardt, Zeche Vollmond.
4V3. Dr. Rcinhertz, Arzt.
4V4. Rüsiug, Gust.
4V5. Wvrtmann.

Wetter.

4V6. Albert, Gnst.
4V7. Blank. Jnl., Wwe.
3V8. Blank, H.
4V9. Bonn hoff, Emil.
410. Brenschede, E.
411. Buschmann, Nud.
412. Geldmach er, Wilh.
413.'Gocckcr, Pfarrer.
414. Gravcmauu.
415. Hengstcuberg, Pfarrer.
416. List, Apotheker.
417. Müller, Ernst, Amtmann.
418. Ortmann, Vikar.
419. «schein manu, Gust.
42V. Schulte, H.
421. Schulze, Fricdr., Kaufmauu.
422. Vorsteher, G., Kvmmcrzicurat.



Wickede Älsseln.
423. De. Middclschu ltc.

Wiemelhausen.

424. Hocring, Direkter der Zeche
„Julius Philipp".

Winz.

425. Engelhardt, Vauiuspektor.
426. Natorp, Stcuerciuuehincr.

Witten.

427. Achenbach, H., Konditor.
428. Albert, Aug., Kaufuiauu.
429. Albert, F. W.
460. Albert, W., Wittwe.
431. Alberts, Fr., Kaufuiauu.
432. Allcudorff, H., Rechtsanwalt.
433. Alvcrmaun, Gust., Fabrikant.
434. Alstacdc, Wilh.
435. Armbrust, Otto.
436. Vach, A., Apotheker.
437. Balz, C., Lehrer.
438. Bansbcrg, B., Juwelier.
439. Barth, Hch.
440. Baukloh, Gust., Mctzgcrmeistcr.
441. Becker zun., G., Kaufuiauu.
442. Becker, F.
443. Bergcr sau., Carl, Kaufuiauu.
414. Bcrlemauu, giud., Kaufuiauu.
445. Beyer, Rud., .Kaufuiauu.
446. Boeckcr, F., Eiscubahu -Dircktor.
447. Boeskcu, E., HaudelSlchrcr.
448. Bolderiuk, H., Wirt.
449. Bremmc, Oberlehrer.
450. Bitter, Betriebssichrer.
451. Blank, G., Kaufuiauu.
452. Bleu»emau», G., Uhrmacher.
453. Blumberg, Fr.
454. Bocckmauu, Lehrer.
455. Boeder, Jos., Metzgcrmcistcr.
456. 4>r. ruoä. Böhcimcr.
457. Bohdc, L.
458. Borgmaim, Fr., Gastwirt.
459. Bormauu, Herm., Buchhändler.
460. Born, I. H., Hauptlehrcr.
461. Die rasä. Boshamcr.
462. Luttermann, Otto.
463. Brabäuder «sn., Fr., Reutier.
464. Brabäuder 4»»., Fr., Konditor.
465. Brackmauu, W., Bahuhofs-

Jeestauratcur.

466. Brand, Gust., Favrikaut.
467. Professor Braudstactcr, Ober¬

lehrer.
468. Bredt, Vietor, Fabrikbesitzer.
469. 16. mock. Briekeustei!».
470. Brinkmann, A., Rcutiier.
471. Brinkmann >»., G., Fabrik¬

besitzer.
472. Brockhsuseu, Apotheker.
473. Brodt, Carl, Kaufmann.
474. Brodt, Fr.
475. Brodt, Wilh., Wirt.
476. B»chholz,jGust., Kaufuiauu.
477. Buchholz, Wilh., Kaufmann.
478. Buchthal, S., Kaufmann.
479. BuckSfeld, Jul., Apotheker.
480. Bullmanu, Schlachthof-Inspektor.
481. Burckhardt, W., Wagenbauer.
482. Bürchaus, H., Kaufmann.
483. Buse, Wilh., BctricbSführcr a. D.
484. Callenberg, H., Baudagist.
485. Co uze, Lehrer.
486. Crou, F., Drogist.
487. Le Clairc, August.
488. Le Claire, Fr.
489. Cordes, Adolf, Kaufmann.
490. Christ, Gust., Obersteiger.
491. Dache, Architekt.
492. Dahlhaus, Fr., Kaufmann
493. Dahlmann, Adolfiuc, Frl.
494. Duhms, Otto, Gärtner.
495. Dcppe, Pfarrer.
496. Dicck, Wilh., Lademcistcr.
497. Bischer, Magistrats-Sckretär.
498. Dönhoff, Herm., Brauercibcsitzer.
499. Dönhoff, Wilh., Braucreibcsitzcr

und Stadtrat.
500. Dreher, Louis, Kaufmann.
501. Düuuebacke, Wittwe.
502. Dunkiuauu, G., Kaufmanii.
503. Eckardt, Carl, .Kaufmauu.
504. Eichen grün, S., Kaufmauu.
505. Eickc, Adolf, Gärtner.
506. Engels, Hch., Wirt.
507. Er ii er, Beruh., Gerichtskasseu-

Rcudant.
508. Fahrwiukel, Aug., Kaufuiauu.
509. Fahrwiukel, Otto, Mctzgermeister.
510. Falkeuroth, Fr., Ladcmeister.
511. Fautsch, stecchtsauwalt.
512. Fischer, Aug., Kaufmauu.
513. Focrst, Map, GcrichtS-Asscssor.
514. Frank, Joh., Zuschneider.
515. Franke, Ernst, Dircetor.
516. Frauzeu, Carl, Architekt.
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517. Franzmann, Hch., Gcrichtsvoll
zieher.

518. F reiscwinkcl, Lehrer.
519. Frcesc, Fricdr.
529. Frieli n g Hans, Amtmann.
521. Funke, Walter.
522. Funke, E.
529. Fügncr, Carl, Hanptlehrcr.
521. Gallads, W., Kaufmann.
525. Gclbkc, Llng., Schreincrmcister.
526. Gerling, evh., Oekonom.
527. Gocbcl, Fr., Hofphotograph.
528. Gerhardts, Lonis, Stuckatcnr

mcistcr.
529. Gimmcrthal, F. A., Geschäfts

führcr.
539. Gocckcr, Carl, Kaufmann.
531. Gohert, Hch., Lehrer.
532. II,-, moä. Gerdts, Sauitätsrat.
533. Graebcr, M., Pfarrer.
531. Gracfe, Carl, Kaufmann.
535. Gracse, H. L., Weinhändlcr.
536. Gracfe, Rud., Buchhändler.
537. Graß, Wilh., Möbclhändler.
538. Grunewald, Paul, Architekt.
539. Gntzmann, D., Professor.
519. Haarhaus zun., I. P.
511. !)>'. Haarmann, Gnst., Bürger¬

incist er.
512. Haarmann, Georg, Rentier.
513. Haar mann, Gnst., Fabrikant.
511. Hackländcr, Wilh., Kaufmann.
515. Hager, Herm., Lcdcrhändler.
516. Hahne, Fr., Pfandleiher.
117. Hanf, Moritz, Bankier.
518. Haren, G., Lehrer.
519. Harszcwinkcl, Rechtsanwalt.
550. Hasse, Lehrer.
551. Hassel- Gnst., Stadtsckretär.
552. Heetkamp, Hch.
553. Hcthey, F. W., Ladcmeistcr.
551. Heise, Lonis, Kaufmann.
555. von der Heide, Emil, Bankier.
556. Heppncr, Rcg.-Banmcistcr.
557. Hemmer, Carl, Kaufmann.
558. Hemsoth, Wilh., Wittwe.
559. Hengsbach, H., Kaufinann.
560. Hcngstcnbcrg, C., Kaufmann.
561. Henke, Carl, Civil-Ingenieur.
562. Hoffmann, Aug., Unternehmer.
563. Herzstein, Isidor, Kaufmann.
561. Hirsch, Carl, Kaufmann.
565. Hirse, Hch., Anstreichcrmcistcr.
566. Hochkeppcl, W., Kaufmann.
567. Homberg, Gebr.

568. Hon er, Ernst, Konditor.
569. Professor Do. Hof, Oberlehrer.
570. Höper, Carl, Barbier ». Friseur.
571. Höper, Fritz, Hcilgchülfe.
572. Höper, Hch., Zahntechniker.
573. Hollenbcrg, Geschäftsführer.
.571. Hnmmrich, Wilh., Kaufmann.
575. Hütt, Albert, Buchbinder.
576. Ianson, Gust., Schreincrmcister.
577. Joester, Fr., Landwirt.
578. K apH engst, Th.
579. Karl, Fricdr., Lehrer.
580. Kathagen, Fr.. Rentier.
581. Kcllermann, Pfarrer.
582. II,-, moä. Kempermann.
583. Ketiler, Th., Sparkassen-Ziendant.
581. Kleine, Berg-Assessor.
585. Klinker, Fr., Kaufmann.
586. Klockc, Frl., Lehrerin.
587. K ocster, Wilh., Kaufmann.
583. Klntmann, Ed., Fabrikbesitzer.
589. Knapmann, Ed., Kaufmann.
590. Knapmann, L., Kanstnann.
591. Konctzkh, Engen, Buchhändler.
592. Korfmann zuu., Hch.
593. Kocnig, Fr., Superintendent.
591. Oi-. moä. Kocnig, Arzt.
595. Kocniger, Hch., Bannntcrnchmcr.
596. Kocster, Wilh. Hch., Kaufmann.
597. Koctzold, B., Buchhändler.
598. Keller, Hch., Kaufmann.
599. Kcllcrhvff, Aug., Brenncreibcfitzcr.
600. Kranshaar, E., Wirt.
601. Kreutlcr, E., Buchdrnckercibcsitzer.
692. Krcuzhage, E., Musikdirektor.
603. Krnhöffer, Will)., Wirt.
601. Krumme, Aug., Zicgelcibcsitzcr.
605. Krüger, Herm., Buchhändler.
606. Kukowskh, Ed., Lehrer.
607. Küpper, L., Rechnungsführer.
608. Küppormann, D., Zimmcrmcister.
609. Kürschner, Fr.
610. Langclittig, G., Kaufmann.
611. Lank Horst, G., Stadtrat.
612. Lccscmann, B., Pfarrer.
613. Lefarth, F., Pfarrer.
611. Leye, Hch., Kaufmann.
615. Lehe, Otto, Konditor.
616. Lischeid, Adam, Kaufmann.
617. Lindcnbaum, M., Kaufmann.
618. Linden bau m, S., Kaufmann.
619. Locscwitz, I.
620. Lohdc, Ang.^ Kaufmann.
621. Lohmann, Carl., Brenncreibcfitzcr.
622. Loh mann, Frdr., Fabrikbesitzer.
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KW, Lohmann, Gnst., Kaufmann.
624. Lohmann, Max, Fabrikbesitzer.
625. Locwen stein, A„ Kanfmann.

626. Willing, Zt. G., ^>Raicr.
627. Lüncnbnrgcr, Fr., Baunntcr

nchnicr.
628. Lnhn, Will)., Buchhändler.
629. Marks, Ed., Kaufmann.
636. Dr. irwä. Marx.
631. Masling, Will)., Fnhrnntcrnchnicr.
632. Dr. Matthcs, sReal-Gynmasial-

Direktor.

633. May, Ernst, Metzgermeistcr.
634. Mayberg, Carl, Direktor.
635. Maiwcg, Stadtbannicistcr.
636. M elling h aus, Ernst, Bierbrauerei-

lciter.

637. Menzel, Beigeordneter.
638. Mengcl, Carl, Senfs abrik.
639. Nterkcns, Rob., Direktor.
646. Mertens, Aug., Kaufmann.
614. Meyer, Carl, Wirt.
642. Möller, Hch., Markscheider.
643. MollIm, F. W.
644. Moll, Waldemar.
645. Müllensiefen, Herrn., Wwe.
646. Müllensiefen.stm., Herrn.

647. Müllensiefen, Thcod^ Stadtrat.
648. Müllensiefen, fim., Theod.
649. Münscher, Hch., Kaufmann.
656. Münte, Carl, Glockengießer.
651. Nachrodt, Gnst., Kanfmann.
652. Näschcr, Ingenieur.
653. Ritsch, A., Vcrwaltnngs-Sekrctär.
654. Ostwald, Lehrer.
655. OverhosH Ewald, Markscheider.
656. Dr. msä. Dverdeck.

657. Peicher, Bahnhofs-Inspektor.
658 Pfannschilling, L., Cigarrcn

Geschäft.
659. Pipo, L., Kanfmann.
666. Plügge, Lehrer.
661. Pott, August, Rechtskonsulent.
662. Rademachcr, .1'., Architekt.
663. Recke weg, Lehrer.
664. Rcdgcr, Bildhauer.
665. Rehr, Aintsgcrichtsrat.
666. Ztcnsinghoff, Carl, >Ltadtl)anpt-

kassen-Assistent. ^
667. Zi cnsi n ghoff, Fricdr., isparkasscn-

Kontrollenr.

668. Zicnnert, Carl, Brcnncrcibesitzcr.
669. Rcnncrt, Gnst., Stadtrat.
676. Rcnncrt, Wilh., Direktor.

671. Roch oll, P., AmtSgcrichtSrat.
672. Richter, Carl, Wirt.
673. Rodenberg, E., Zinimerincister.

674. Roeiner, Oskar, Pimmermcister.
675. Rosenbcrg, Moritz, .Kaufmann.
676. Rosen bcrg, ^., Kanfmann.
677. Rosenkranz, Zind., Mctzgcrmcistcr.
678. Rott, Hcri»., Rieincnfabrikant.
679. Rnhrmann, Hch., Mnhlcndircktor.
680. Rnping, Otto, Kanfniann.
681. e^andkühlcr, L., Metzgermeistcr.
682. Sacngcr, Rob., Kaufmann.
683. Saucrbruch, Rich., Architekt.
684. Schade, Stadtrentmcistcr.
685. Dr. raoü. Schaefer, Arzt.
686. Dr. mml. «chantz, Arzt.
687. Schaefer, F. W., Zecnticr.
688. Scharte n bcrg, L.,- Kanfniann.
689. Schlichthcrle, Hcrm., Kaufmann.
690. Schluck, Gnst., Metzgermeistcr.
691. schluck, Carl, Bäckermeister.
692. Schluck, Fricdr., Bäckermeister.
693. Schluckcbicr, Lehrer.
694. Schneider, Alb., Kanfniann.
695. Schnieder, A., Pfarrer.
696. Schoenebcrg, Aug., Wirt.
697. Schoenebcrg, Fritz, Konditor.
698. Schoeneberg, Rudolf, Klempner

meistcr.
699. Schrocder, Carl, Werkmeister.
760. Schubert, Amv, Faktor.
761. Schulte, Jos. Carl, Kaplan.
702. Schütte, Georg, Kaufmann.
763. Schumann, Gnst., General-

Direktor.

704. Schwabe, Hch., Rechnungsführer.
705. Schwartz, Louis, Kanfmann.
766. Schwarz, Lehrer.
707. Schwsefer, Fr., Kaufmann n. Wirt.
768. Schwiermann, Will)., Wirt.
709. Seidel, Carl, Rentner.
716. Seidel, G., Schichtmeister.
711. Seidel, Oswald.

712. Sethe, Adolf, Metzgermeistcr.
713. Sicking, Hch., Fuhrunternehmer

und Wirt.

714. Socding, Fricdr., Fabrikbesitzer.

715. Sommerfeld, Gnst., Pfarrer.
716. S penn ein an n, Otto, Kanfniann.
717. Stein, Schichtmeister.
718. i^tein, Fr., Uhrmacher.
719. Steinhosf, Prokurist.
726. Stichternath, I., Unternehmer.
721. StinShoff, G., Schuhfabrik und

Lohgerbern.
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722. Stöltiug, Oberlehrer.
723. Stratinann, Ludwig, Kanfiiianii.
724. Stratinann, Carl, Kanfman».
725. Tellering, Carl, Ingenieur.
726. Tcr Ncdden, Oberlehrer.
727. Trottina» n, Hch., Kanfniann.
728. Ullrich, Direktor.
729. Uni tan ff, Leop., Lehrer.
736. Untcrberg, H., Kaufinann.
731. Veltjcns, C., Maler.
732. Vettcbrodt. Hch., Schreiner-

mcister.
i33. Ben hoff, L., Möbclhändler.
731. Vilter, Jul., Kanfniann.
735. Völker, C., Zahnknnstlcr.
736. Vogt, Alb., Kanfiiianii.
737. Vosz, Peter, Hotelier.

738. Wächter, Oberlehrer.
739. Waskowsky, Carl, Kaiisiiianii.
716. Dr. Wasscrzicher, Oberlehrer.
7-11. Wciszcnfcls, Const., vcr. Land-

inesser.
742. Weber, B., Wittwc.
743. Weber, HäK, Werkst Vorsteher.
744. Wie Hage, Carl, Fabrikant. -
745. Wiel, Gnst., Kanfniann.
746. Wiiikeliiiann, Fr., Lehrer.
747. Winter, Dicdr., Möbclhändler.
748. Wylich, Hch., Kanfiiiann.
749. Wolff, Gotlfr., Geschäftsführer.
756. Wolfstcin, Sani., Kanfniann.
751. Zell er, Bahnnieistcr.
752. Dr. Zöllner, 4.öchtcrschuldirektor.

! 753. Zündorf, Ang., tlecisender.

IV. Für I90t/2 nngeuieldete Mitglieder.
1. Buchholz fnn., Will)., Architekt.
2. Buschmann, Otto, Gutsbesitzer, Klcinherbedc. F-

V. Korrespondierende Mitglieder.
1. Mnmincnthch, Oberlehrer, Wesel.



i>c.<i VMniiks des Vernns für Ms- mö Heiüielslinnde
in der Grafschaft Mark

über da« Geschäftsjahr 1899/1900.

Erstattet in der Jahresversammlung am 13. Januar 1901

von

Fr. Wilh. Aug. Pott, Schriftführer.

1. I» unserem vorjährigen Geschäftsberichte haben wir eingehend

dargelegt, wie das erworbene Grundstück, soweit es für die Zecke des

Märkischen Museums bestimmungsgemäß nicht erforderlich, durch Verkauf

zu Bauplätzen verwertet worden ist. Es ist heute nur nachzutragen, daß

die an Herrn Fr. Lohmann und Herrn Otto Schulze-Vellinghausen ver¬

kauften Parzellen im Berichtsjahre an die Käufer aufgelassen und daß die

Kaufpreise dafür gezahlt sind.

Die im vorjährigen Berichte verzeichneten Kaufgeschäfte sind nunmehr

sämtlich und vollständig abgewickelt. Der Eckplatz an der verlängerten

'schul- und Blücherstraße ist öffentlich ausgeboten, bis jetzt aber noch

nicht verkauft. Es wäre wünschenswert, wen» sich die Mitglieder für

den Verkauf dieses Platzes mit interessieren wollten, damit die Grnnd-

erwerbs-Angelegenheit baldigst ihre vollständige Erledigung fände.

Der hiesige Magistrat hatte zur Verhandlung über die Abtretung

und Freilegnng der zur Offenlegung der verlängerten Schulstraße er¬

forderlichen Terrainstächcn einen Termin im Dezember 1900 anberaumt.

Der vorerwähnte Eckplatz kam dabei in Betracht. Herr Vorsitzender

Soeding hat als grnndmäßiger Eigentümer desselben in dem Termine

die Erklärung abgegeben, daß er vorbehaltlich der Genehmigung des

Vereins für Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark von dem

Grundstücke an der verlängerten Schulstraße das Terrain freiliegen lassen

wollte, welches zur Anlage des Bürgersteigcs erforderlich sei. Es ist zu
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beachten, daß es sich nicht nm eine Eigentnms-Abtretung, sondern nnr

eine Freilegnng der Bürgersteigfläche handelt, daß letztere nach wie vor

ein Teil des Grundstücks bleibt und mit diesem später verkauft wird, wie

auch sämtliche übrige Ankäufer die Bürgersteigflächcn miterworben und be¬

zahlt haben. Der Vereinsvorstand hat die von Herrn Socding ab¬

gegebene Erklärung genehmigt und es wird gebeten, daß die heutige

Generalversammlung ein Gleiches thue.

2. Auf Veranlassung Sr. Excellenz des früheren Oberpräsidcnten

Herrn Dr. Studt, des jetzigen Herrn Ministers für llnterrichts-pp An¬

gelegenheiten, ist der Verein für Orts- und Heimatsknnde in der Graf¬

schaft Mark dem Westfälischen Provinzial-Verein für Wissenschaft und

Kunst in Münster im Jahre l889 als Sektion beigetreten. Eine der

wesentlichsten Bedingungen, unter welchen die Aufnahme erfolgte, ist die:

„Gegenseitige Unterstützung ihrer Bestrebungen wird von

beiden Vereinen einander zugesagt."

Der jeweilige Vorsitzende unseres Vereins ist als Sektionsdirektor

Mitglied des Gesamtvorstandes.

Nachdem der Verein für Orts- und Heimatsknnde in der Grafschaft

Mark vierzehn Jahre seinen Bestrebungen nachgegangen, in seinen Samm¬

lungen im Märkischen Museum ein großes Material ans die Orts- und

Heimatsknnde bezüglicher Gegenstände zusammengebracht und ein aus¬

reichendes schuldenfreies Grundstück zum Bau eines Mnseumsgebäudes er¬

worben hat, drängen die Verhältnisse mehr und mehr dahin, daß für

den Bau eines Musenmsgebändes die Bedingungen geschaffen werden

müssen. In seinen daraus gerichteten bisherigen Bemühungen hat der

Vorstand eine arge Enttäuschung erfahren insofern, als demselben aus

Provinzialmitteln eine Beihilfe von 90 090 Mark, zahlbar in drei

Jahresraten, in sichere Aussicht gestellt war, sobald der Verein Grund¬

besitz und darauf gestützt die Korporationsrechte erworben haben

würde, dieses Gesuch dann aber vom Provinzial-Ausschnß abgelehnt wurde

aus Gründen, die der Vorstand als zutreffend nicht anerkennen kann,

worauf wir aber nicht näher wieder eingehen wollen. Der Vorstand hat

sich im Berichtsjahre wieder eingehend mit der Sache beschäftigt, er hat

das oben angedeutete Verhältnis des diesseitigen Vereins zum West¬

fälischen Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst näher geprüft und

ist zu der Ansicht gelangt, daß die Lösung einer so wichtigen und

schwierigen Frage, wie die Beschaffung der Mittel zur Erbauung eines

Gebäudes für das Märkische Museum ist, in Gemeinschaft mit dem Vorstände

des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst erfolgen

muß. Die beiden Vereine haben sich gegenseitige Unterstützung in ihren

Bestrebungen vertraglich zugesagt, und so darf erwartet werde», daß uns

der Provinzialverein in dieser Angelegenheit hilfreich zur Seite stehen

wird. Der Vorstand hat in seiner Sitzung von: 22. Dezember 1900 be¬

schlossen, bevor weitere Schritte in dieser Angelegenheit unternommen



werde», mit dem Vorstande des Westfälischen Provinzialvereins für

Wissenschaft und Kunst in Beratung zu treten und zu diesem Zwecke eine

Deputation, bestehend aus den beiden Vorsehenden, den Herren Fr.

Soeding und Professor Brandstäter und dem Schriftführer Herrn Aug.

Pott abzuordnen, welche mit dem Vorstande des gedachten Vereins in

persönliche Verhandlung treten soll.

3. Das Märkische Museum hat im Berichtsjahre wieder gute Fort¬

schritte gemacht, worüber wir den Bericht des Herrn Mnsenms-Verwalters

sogleich hören werden. Einer Erwerbung muß aber doch hier besonders

gedacht werden, es ist die den Mitgliedern durch die Ausstellung im

Märkischen Museum bekannte Sammlung von 3V Aquarellen „Grüße aus

Witten" von Herr» Eisenbahndirektor Fritz Boecker in Witten. Diese

Sammlung hat unser Vorstandsmitglied Herr Fabrikbesitzer Friedrich Loh¬

ma»» für den Preis von 600 Mark erworben und dem Märkischen

Museum zum Geschenk gemacht. Herr Lohmann hat dann noch weiter

die Güte gehabt, die Bilder auf seine Kosten einrahmen zu lassen. So

ist diese schöne Aqnarellen-Sammlung, deren Vorwürfe aus Witten und

seiner nächsten Umgebung entnommen sind, in den bleibenden Besitz des

Märkischen Museums übergegangen und wird den Besuchern desselben zur

Freude und zum Genüsse gereiche». Für dieses bochherzige Geschenk ge¬

bührt Herrn Friedrich Lohmann der Dank des Vereins, und es ist uns

eine Freude, ihm denselben auch an dieser Stelle aus vollem Herzen

aussprechen zu können.

4. Am 10. Dezember 1899 fand die Außerordentliche General-

Versammlung zu Witten im Hotel „Zun: Adler" statt. Dieselbe nahm

die Geschäftsberichte des Vorstandes und der Abteilungen entgegen, prüfte

durch die Herren Carl Franzen, Aug. Albert und W. Hackländer die von

dem Kassierer Herrn Sparkasscn-Rendanten Kettler gelegte Rechnung und

erteilte demselben die Entlastung.

Die Einnahme betrug Mk. 6397,09

Die Ausgabe „ „ 6333,27

Kassenbestand Mk. 63,e?2

Die nach dem Turnus ausscheidenden Vorstandsmitglieder, die

Herren Professor Brandstäter, I. H. Born, Will). Gölte, Bürgermeister

Dr. G. Haarmann, SparkassciuRendant Th. Kettler und Fabrikleiter Gust.

Brinkmann wurden einstimmig wiedergewählt.

Es wurde beschlossen, für 1898/99 wieder ein Jahrbuch heraus¬

zugeben und dasselbe an die Gemeinden der Grafschaft Mark und au

größere industrielle Werke mit einem Anschreiben, worin dieselben um

Beitritt als Mitglieder gebeten werden sollen, zu versenden. Mit der

Herausgabe des Jahrbuches wurden die Herreu Fr. Will). Aug. Pott und

I. H. Born beauftragt. Das Jahrbuch ist in 1200 Exemplaren gedruckt

worden; jedes Mitglied hat ein Exemplar unentgeltlich erhalten.

2*



— 2« -

Der Haushaltsvoranschlag für !899/1900 wurde iu Einnahme und

Ausgabe ans 4900 Mk. festgesetzt.

Dem Antrage des Herrn Museumsvcrwalters Born, ^zum Bau des

Musenms-Gcbändes Bausteine sowohl in Geld als in Baumaterialien

sammeln zu dürfen, wurde stattgegeben.

Auf Antrag des Herrn Professors Brandstater wnrde beschlossen,

durch eine zu wählende Kommission die Bildnisse berühmter Männer der

Mark zn erwerben und im Märkischen Museum zur Ausstellung zu

bringen. In die Kominission wurden die Herren Fr. Soeding, Professor

Brandstätt! und I. H. Born gewählt.

Diese Kommission hat in Band 13 unseres Jahrbuchs Seite 14 bis 16

einen Aufruf zur „Sammlung von Bildnissen bedeutender

Markau er" erlassen, den wir der besonderen Aufmerksamkeit unserer Mit¬

glieder warm empfehlen möchten. Wie viel bedeutende Männer hat nicht

unsere Mark hervorgebracht oder haben hier gelebt, die ihren Zeitgenossen

Bahnbrecher, Lcitsteriw und Vorbilder waren, die durch ihre Tugenden,

vorzüglichen Eigenschaften und hervorragenden Leistungen auf viele Gene¬

rationen bildend eingewirkt habe». Solche Männer sollten im Volke nicht

vergessen werden, wie es leider in unserer raschlebigen Zeit nur zu häufig

geschieht. Die Kenntnis von ihrem Werdegänge, von der Eigenartigkeit

ihres Wesens nnd Charakters, von der Vorzüglichkeit ihrer Tugenden und

Eigenschaften, von der Bedeutung ihrer Thatcn und Leistungen, sollte den

nachwachsenden Geschlechtern, mehr als es geschieht, übermittelt werden.

Dadurch wird der volksthümliche Besitzstand, die Eigenartigkeit des

Wesens, das Gemütslcbeu, die geistige und sittliche Kraft eines Volks¬

stammes vermehrt und gehoben, die Liebe zur Heimat und die Pietät

gegen ihre hervorragenden Männer und Frauen geweckt und der Trieb

erzengt, sich dieser würdig zu erweisen und es ihnen gleich zu thun.

Die Pflege der Neberliefernug iu der Familie, in der Gemeinde, im

Volksstamine hebt die urwüchsige Kraft und Tüchtigkeit des ganzen Volkes.

Jemehr das Volksthum an Kraft nnd Tüchtigkeit im Ganzen wächst,

destomehr wächst auch bei dem Einzelneu das Verständnis, die Bewunderung

und die Vorbildlichkcit der großen Gestalten, welche uns die Geschichte

unseres Volkes und anderer Völker darbieten. Die tüchtigen Männer ans

dem Volke haben vor jenen aber meist den Vorzug, daß sie in ihrem

Wesen und Wirken den Volksgenossen näher stehen und ihnen unmittelbar

als Vorbilder dienen können, während jene auf solche» Höhen wandelten,

daß sie wohl allgemein bewundert werden, daß aber nur sehr wenige in

ihre Fußstapfcu treten können.

Für die Grafschaft Mark soll in unserem Märkischen Museum ein

Mittelpunkt für solche volksthümliche Bestrebungen geschaffen werden; hier

soll man die Bildnisse der Männer und Frauen schauen können, die sich

um unsere westfälische Mark verdient gemacht haben, die ihr zur Ehre

gereichen, und hier soll man auch die Nachrichten finden können, die von
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ihrem Leben und Wirken Knude geben. Wie unsere Mitglieder und die
Freunde volkstümlicher Bestrebungen uns darin nnterstülzen können, darüber
finden sie in jenem Aufrufe eine gute Anleitung, und wir hoffen, daß er
willige Herzen finden wird, zu zeigen, daß die alte sprüchwörtliche
Markaner-Tre ue und Pietät noch nicht erstorben ist.

5. Im Berichtsjahre sind dem Vereine an Bcihülfcn gewährt worden:
von der Stadtgemcinde Witten Mk. 1000,—
vom Landkreise Bochum „ 1511,—

„ „ „ Dortmund „ 50,—
„ „ „ Hagen „ 20,-
„ Kreise Schwelm „ 20, —
„ „ Hattingen „ 2l1,—
„ „ Hoerde für 1890 und 1000 je 20 Mk. . . „ 40,--
„ „ Hamm für 1800 und 1900 je 20 Mk. . . „ 40,—

Für diese Zuwendungen sprechen wir den freundlichen Gebern herzlichen
Dank aus.

<!. Am Schlüsse des Geschäftsjahres 1808/1809 betrug die Mitglieder¬
zahl 707. Im Berichtsjahre sind verstorben, verzogen w. 50 Mitglieder,
sodaß der Verein in das neue Geschäftsjahr mit einem Mitgliederbestände
von 701 eintritt.

7. Schon lange ging der Vorstand mit der Absicht um, die Ruine
der Burg Hardenstcin an der Ruhr anfochmcn und einen Grundriß von
dieser sagenumwobenenBurg, worin bekanntlich auch der König Nicbe-
lnng sein Wesen getrieben haben soll, herstellen zu lassen, wozu sich der
als Kirchenbanmeister und Bnrgenkenncr durch seinen, in unserem Verein
gehaltenen Vortrag über „mittelalterliche Baukunst" uns auch persönlich
bekannte Architekt .verr Fischer in Barmen bereit erklärt hatte, falls die
dazu erforderlichenAnfgrabnngsarbciten vom Vereine ausgeführt würden.
Die Ausführung dieses Vorhabens stieß bisher auf Schwierigkeiten in
Bezug ans die dazu erforderliche Genehmigung des Eigentümers der
Burgruine. Dieselben scheinen seht aber behoben zu sein, linser Vorstands-
Mitglied, Herr Will). Gelte in Bommern, hat es übernommen, die Arbeiter
und Gcräthschaften zu den von Heprn Fischer zn bezeichnenden Anfgrabnngs-
arbeiten zu stellen und für den Fortgang dieser Angelegenheit zn sorgen.
Die beiden Herren werden sich durch diese Arbeit den lebhaften Dank der
Hcimatsfrenndc erwerben, dessen dürfen sie sicher sein, und wollen wir ihnen,
wie unseren gesammten Bestrebungen besten Erfolg wünschen.



hh Jahres bericht
über den

Skand und die Angelegenheiten des Märkischen Museums
zu Willen.

(Erstattet in der ordentlichen General-Versammlung am 13. Januar 1901

im Hotel „Zum Adler" in Witten von I. H. Born.

Meine Herren! Das Märkische Museum in Witten verdankt den

recht günstigen Abschluß seines 14. Wirtschaftsjahres namentlich der Frei¬

gebigkeit und Güte des Herrn Fabrikbesitzers Friedrich Lohmann in Witten

und dessen Gemahlin, sowie dem verehrlichen Vorstande des Bildungs-
Vereins zu Witten, und es ist mir eine angenehme Pflicht, den Genannte»

auch an dieser Stelle den Dank unseres Vereins aussprechen zu dürfen.

Herr und Frau Fr. Lohmann stifteten dein hiesigen Museum die

bereits im 12. Jahrgange unseres Vercinsbnches namentlich aufgeführten

31 Aquarelle von Fritz Boecker in Witten, verglast und gerahmt, nnd der

Vorstand des hiesigen Bildnngs-Vercins überwies unserer Biblothck eine

große Anzahl meist recht wertvoller wissenschaftlicher Werke" Fachzeitschriften

und belletristischer Werke älteren Datums. Und so hat denn nicht nur

unsere in den allernrsprünglichsten Anfängen bisher steckende.Bildergalleric,

sondern auch unsere immerhin schon beachtenswerte Büchersammlnng einen
recht bedeutenden Zuwuchs erhalten.

Das am 15. November 1900 abgeschlossene Lagerbuch unseres

Museums weist einen Zugang von 209 Nr. ans, die auf 1818,90 Mk.

abgeschätzt werden konnten. Das abgelaufene 14. Wirtschaftsjahr begann
am 17. Nov. 1899 mit der No. 3664 und schließt am 15. Nov. 1900

mit der No. 3872. Die erwähnte Hauptsumme resultiert ans folgenden
Unterpostcn:

u) Wert der geschenkten Gegenstände: 1303,10 Mk.
d) Wert der nntcr Vorbehalt des Eigentums¬

rechtes überwiesenen Gegenstände: 25,00 „

v) Ankäufe: 490,80 „

wie oben: 1818,90 Mk-
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Am 12./17. November 1899 bezifferte sich das Gesamt-Vermögen

des Märkischen Museums zu Witte» auf: 24342,1! Mk., durch de» letzt-

jährigen Zugaug ist es auf 26161,91 Mk. gestiegen.
Zu den wertvollste» und interessanteste» Gescheuken zählen:

1. ein aus Muscheln und Fischschnppen gefertigtes, ea. 199 Jahre

altes Blumenkörbchen, indische Arbeit; gestiftet von Frau Buchhändler

Koetzold in Witten,

2. ein Album: „Märkische Straßenbahn Witten a. d. Ruhr," gesch.

von Herrn Direktor Ulrich in Witten.

3. 2 Streitäxte der Südsee-Jnsulaucr und 19 znmteii mit Muscheln

besetzte Schnrztaschen. „Reise-Andenken aus Sumatra," überwiesen

von Herrn Lehrer Jos. Conze in Witten.

4. Ei» ..IMrz-nosomu ordicmlurs gründlicher Krötenbanch)

von Korued Toad in Kalifornien; gesch. von Herrn Hauptlehrer

C. Füg» er.

5. 3 mittels Rvutgeustrayleu im Jan. 1999 von dem Herrn Ober¬

lehrer Professor Dr. Hof zwecks Entdeckung eines Stahlsplitters

gemachte Aufnahmen der Hand eines Arbeiters aus Annen. Die

Photographieeu wurde» bergestellt von dem derzeitigen Ober-Sekundaner
Bruno Brinkmann in Witten.

6. 31 Aquarelle: „Grüße aus Witten," von Fr. Boecker in Witten;

verglast und gerahmt und eingetragen zum Werte von 744,45 Mk.

Geschenkt von dem Herrn Fabrikbesitzer Friedr. Lohma»» in Witten

und dessen Gemahlin;

7. eine große Anzahl wissenschaftlicher Werke, Vereins- und Fach¬

zeitschristen, Klassiker pp., sowie das „Panorama von Witten" vom

Hofphotographeu Fr. Goebel in Witten; überwiesen von dem

verehrlichen Vorstande des Bildungs-Vereins in Witten.

8. 2 von dein Preisrichter-Kollegium der im Sommer 1999 in Witten

eutrirteu „Kochkunst-Ausstellung" prämiierten Zucker-Kunstwerke der

Herren: Konditor Hommringhansen in Wengern (Haus Witten) und

Bäckermeister Earl Schluck in Witten HBurg-Nuiue Hardeusteiu),

geschenkt von den genannten Herreu und ans Verciuskosten in mit

Gaze bezogenen Holzgestellen nutergebracht;

9. mehrere ältere Hausgeräte, Bücher und Zeitschriften, geschenkt von

der Lehrerin Fräulein Auffcrmann in Witten;

19. 1 (lolubor tluvöscmus Kim., von Schlangenbad, 1 Vroxiäonotus

t<Z88<zIu.tus Imur., und 3 Exemplare der EoroirsIIa lusvm Alsrr.,

aus dem Lahuthale; geschenkt von dem Herrn Kaufmann Tally

Löwensteiu in Witten, welcher schon früher eine au der Schneegrenze

des Nout tZIuno gefangene Kreuzotter stiftete.

11. Se. Excellcnz der Herr Kultusminister geruhte auch in diesem Jahre

dem Märkischen Museum zu Witten sämmtliche Lieferungen der wissen¬

schaftlichen Zeitschrift: „Die Denkmalpflege" zu überweisen.

12. Herr Werkmeister Kestin in Witten schenkte eine größere und 2 kleinere
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Granate» auf einem hübschen Holzgestell, sowie eine Anzahl ver¬
schiedener Gewehr-Patronen,

An Zeitungen sind dem hiesigen Museum teils durch die Post, teils
durch Boten unentgeltlich zugestellt worden:

1. die Rheinisch-Westfälische Zeitung (Essen),
2. die Hagener Zeitung,
3. die Dortmunder Zeitung,
4. das Wittener Tageblatt
5. der General-Anzeiger für die Grafschaft Mark sWittener Ztg.)

Wir werden diese Zeitungen dauerhaft einbinden lassen und sorglich
verwahren und bitten die geehrten Herren Verleger, unseren besten
Dank an dieser Stelle entgegennehmen zu wollen.

Käuflich erworben wurden im abgelaufenen 14. Geschäftsjahre:

1. Dr. N. Tümpel: „Die Geradflügler Mitteleuropas" pp. II. Heft
(Liefcr. 2) und III. Heft (Liefcr. 3 und 4),

2. Stein und Kamp: „Heimatkunde der Kreise Bochum Stadt und
Land, Gelsenkirchen Stadt und Land, Hattingen und Witten;

3. K. E. Hackenberg: „Der rote Becker" pp.
4. Dr. Jul. Köster: „Die Iserlohner Revolution und die Unruhen

i» der Grasschaft Mark, Mai 1849."
5. Gläser mit hermetischem Verschluß zur Aufbewahrung der von Herrn

S. Löwenstein geschenktenSchlangen.
6. Dr. Ed. Rothert: „Rheinland und Westfalen im Wechsel der Zeiten."
7. Dr. Jul. Schwcring: „Friedr. Will). Weber" pp.
8. W. Kreiten: „Anna Elisabeth, Frciin zu Droste-Hülshoff" pp.
9. Das „Jahrbuch des Vereins für die Ev. Kirchcngeschichte der

Grafschaft Mark." 2. Jahrgang.
19. A. Ludorff: „Die Bau- und Knustdenkmäler von Westfalen. Kreis

Iserlohn" pp.
lt. G. Schulze: „Hcimatsknnde der Provinz Westfalen" pp.
12. „Frühling am Hammerteich." Oelgemälde von Fr. Boecker in Witte»

(in einem Gvps-Bronce-Rahmen.)
Ferner wurden die im Vorjahre von dem Buchbinder Neuhaus uuter

Vorbehalt des Eigentumsrechtes überwiesenen Bücher pp. erworben, auf
Vereinskostcu l grünfüßiges Wasserhuhn (Dnltinu'g. cTIoropus D.) aus¬
gestopft uud iu einem verglasten Kästchen untergebracht, 2 Holzrahmcn-
gestelle für die gleichfalls vorerwähnten prämiierten Zuckerkunstwerke uud
eine 3. Staffel zur Aufstellung größerer Oelgemälde beschafft.
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In Austausch unseres Vereins-Jahrbnches gingen ein:

I. Die Vereinsberichte des Allgemeinen Knappschafts-Vercins zu Bochum

für das Jahr 1897, 98 und 99, sowie die „Nechnungs- und Ver-

mögens-Nebersicht" der Kasse dieses Vereins für das Jahr 1899,

2> vom „historischen Verein des ehemaligen Stiftes Werden": das

7. Heft der „Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden," 1898,

8. von dem „Düsseldorfer Geschichts-Vereins": der 14. Jahresbericht

für 1899,

4. die „Zeitschrift der Vereine für Orts- und Heimatsknnde im Beste

Necklinghansen," 9. Band, Jahrgang 1899,

5. von dem „historischen Vereine für die Grafschaft Ravensberg zu

Bielefeld": die Jahres-Berichte dieses Vereins: Jahrgang 3: 1889,

Jahrgang 4: 1882, Jahrgang 5: 1883, Jahrgang 6: 1889,

Jahrgang 7: 1887, Jahrgang 8: 1891, Jahrgang 9: 1894,

Jahrgang 19: 1895, Jahrgang 11: 1897, Jahrgang 12: 1898,

Jahrgang 13: 1899 und Jahrgang >4: 1999;

6. von dem Herrn Professor Dr. Dahlmann in Münster, rcsp. von

dem „Gcschichts- und Altertnms-Vercin zu Münster:"

a. Protokolle der General-Versammlung des Gcsamtvereins der deutschen

Gcschichts- und Altertnmsvereine zu Münster i. W., 1398,

lz. Dr. Bahlmann: „Westfälischer Sagenkranz",

0. Professor Dr. G. v. Below, Kustos Dr. G. Dctnier, Land¬

gerichtsrat G. v. Dctten, Professor Dr. F. Jostcs: „Ans Westfalens

Vergangenheit. Beiträge zur politische», Kultur- und Knustgeschichte

Westfalens."

ck. die „Jahresberichte der Geschichtswissenschaft" pp. für 1895/96,

97 n. 98 (resp. 1897-1999), Nr. XVlll XXI,

s. Dr. Bahlmann: „Aus Münsters Vergangenheit,"

1. Derselbe: „Die Wiedertäufer zn Münster,"

Z. Derselbe „Die Erneuerer des antiken Dramas und ihre ersten

dramatischen Versuche, 1314—1417"

Ir. Derselbe: „Die Fastnachtsspiele im Zoologischen Garten zu Münster."

i. Derselbe: „Bibliotheca Westfalica, Repertorinm" pp,

lc. Derselbe: „Schüler-Regeln aus dem Ende des >5. Jahrhunderts,"

1. H. Ossenberg: „Geschichtliche Nachrichte» über das Halsband Lam¬

berts v. Oer,"

m. F. Kunze: „Zur Kulturgeschichte des Kerbholzes" pp.

n. 6 Jnangural-Disscrtationen von G. Schulte, Dr. pliil, Joh. Linnc-

born, Ferd. Koch, Jos. Cassimir, Joh. Metze» und Florenz Landmann

über „Die Verfassnngsgeschichte Münsters im Mittelalter," bezw.

„Die Reformation der westfälischen Bcnediktincrklöster im 15. Jahr¬

hundert durch die Bursfelder Kongregation." „Ein Beitrag zur

Geschichte der altwestfälischen Malerei in der 2. Hälfte des 15. Jahr¬

hunderts." „Statistische Beiträge zur Verwendung jugendlicher
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Arbeiter im sächsischen Bergbau 1396." — „Die ordentlichen direkten
Staatsstcnern des Mittelalters im Fürstbistnm Münster." — Die
westfälischenPrediger ans dem Mendikantenorden zu Ende des
Mittelalters." —

Außerdem wurden eingetauscht gegen 2 Saurier-Wirbel und ei» unser¬
seits nicht bestimmtes Knochen-Fragmentans dem Wealden fWälderthon
von Gronau, von dem Badeärzte Herrn l>r. Kanzler in Rothenfelde folgende
Pctrefakte:

I. ans dem Esnoman-IMlnsr von Brackwede:
1. Holnstcw srckaFlnlzosus
2. Oisooicksa, e^linckriva,
3. Boradratnla dipliLntn, Üo^vsrdv.

II. ans dem Bnron-IVnnar von Halle i. W.
4. ^.nanolrz-tos striatus, blolclk,
ö. Niarastör oor-nnZuinum, Elnlckk.
6. lnooornirrus Lrogniarti, Lowordv,
7. „ mvtiloickvs, Nnnt.
8. Jmmcmilss sl'a.aliznlisvus) porainpins, illnnt.,

III. ans dem oberen Dogger sll'a>16nscniicn--Schichtenhvon Bielefeld:
9. ^mmonitas (IMrleinsonm) Bnrüiusoni,

1V. (Irssslin. rvvnrva, IMilchp,
11. BriZonia intorlrroviAnta, ZünnmI.
12. 13c?lcnnnit<zs giZantons, Lolrlatli,
13. ,, Lirniuulg.tns,Zvlrlotlr,
14. Rnvnla. blamnnzri, llokrami. - -

Der Besuch unseres Museums war im ganze» ein reger, erreichte
aber nicht die Höhe des Borjabres, da wir aus verschiedenen Gründen
vvn Sonder-Ansstellnngcn absehen mußten. Vvn NichtMitgliedern unseres
Vereins wnrden an Eintrittsgeldern vereinnahmt 74,7ö Mk. In den in
den Mnsenmsränmen aufgehängten 3 Sammelbüchsen, deren Ertrag zur
Erwerbung eines modernen Märkischen Kunstwerkes bestimmt ist, wnrden
vorgefunden 3,19 Mk. — Anzüglich des in der hiesigen Sparkasseangelegten
Vorertrages und der Zinsen beziffert sich heute dieser Fond auf 14,76 Mk.

Der gleichfalls in der hiesigen Sparkasse angelegte Grnndfond zum
Baue eines MärkischenMnsenmsgebändes in Witten beträgt gegenwärtig
zuzüglich der .Zinsen 33,63 Mk. — Die schon beim vorigen Jahresabschlüsse
angeregte Sammlung von „Bausteinen" harrt »och ihrer Ausführung.

Dagegen ist die Ordnung und Katalogisierung unserer Bücherei so
weit vorbereitet, daß mit dem Druck des Verzeichnisses begonnen werden
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kann. Der Katalog soll in einzelnen Abteilungen erscheinen, nnd diese sollen

dein Vcrcinsbuche als Anhang oder Beilage angefügt worden. Wir bitten

die geehrten Vercinsmitglieder, diese Beilagen zwecks späterer Vereinigung

zum Gesamt-Katalog aufbewahren zu wollen. Eine einmalige Heransgabe

des ganzen Kataloges ermöglichen unsere Kassenverhältnisse nicht. — Die

Notwendigkeit, unsere wertvolle Biblothek den Vereins-Mitgliedern zu¬

gänglich zu machen, wurde schon vor Jahren von der Generalversammlung

anerkannt und besprochen, aber eine ausgiebige Benutzung der Bücher

hängt noch von Umständen ab, die sich nicht von heute ans morgen

erledigen lassen. Die Einrichtung eines heizbaren Lesezimmers wird erst

erfolgen können, wenn das Museum ein eignes Heine und einen Biblio¬

thekar hat, auch müßte ein Statut entworfen werden, welches über die

Entleihnng von Büchern ganz bestimmte Normen enthält, da unmöglich

wertvolle Bücher nnd Werke ohne Hinterlegung einer Kantion oder sichere

Bürgschaft verliehen werden können, und entstehende Unkosten würden

vom Entleiher zu tragen sein.

Der günstige Fortgang, dessen unsere Sammlungen bis zu dieser

Stunde sich erfreuten, beweist »ns, daß unsere Zeitgenossen geneigt sind,

ernstlich ein Werk fördern zu helfe», welches begonnen wurde in der

Hoffnung, daß es Segen bringen werde nicht nur unserer Stadt, sondern

auch der ganzen alten westfälischen Mark.
Laßt weiter sammeln nnS die Erntcgarbcn,
So lang' es uns der goldnc Tag erlaubt! —
Wohl sah'n wir manche Knospen, die crstarbcn,
Und manche Hoffnung hat ein Stnrm geraubt. ^
Es würde vieles gut nnd besser werden,
Wenn mir vom Pfluge zögen nicht die Hand,
Wenn nicht der Neid, der böse Gast der Erden,
Durchwanderte die Städte und das Land. —



Jahresbericht
der

naturkundlichen Abteilung des „Vereins für Vrts- und

Veimaiskunde in der Grafschaft Mark"

über das Vereinsjahr 19011.

Die naturkundlicheAbteilung des ,,Vereins für Orts- und Hcimats-
knnde in der Grafschaft Mark" hielt im verflossenen Vereinsjahre am
Sonnabend, den 3. Februar 1900, eine ordentliche Sitzung unter dem
Vorsitze des Herrn Oberlehrers und Professors t)r. Hof ab.

In dieser Sitzung zeichnete Herr Oberlehrer Dr. Hof ein vortreffliches
Lebensbild des unsterblichen Chemikers und Physikers Nob. Will). Bnnsen
und hob dabei die Verdienste desselben um die Naturwissenschaft, besonders
die Entdeckungder Spektralanalyse, die dieser Gelehrte in Gemeinschaft
mit Kirchhoff machte, hervor. Herr Gärtner Eickc sprach über die „Hohen-
zollcrnanlagcn" in und bei Potsdam vom großen Kurfürsten bis zur Zeit
Friedrich Wilhelms IV. Herr Conzc hielt einen Vortrag über die Brnch-
banser Steine und deren Kryptogamenflora. Herr Oberlehrer Dr. Hof
legte drei vortrefflichgelungene Aufnahme» einer Hand, nach dein Rönt-
gen'schcn Verfahren hergestellt, vor, und Herr Conze explizierte eine
Kollektion interessanter und seltsamer Bürger der Moosflora Westfalens.



Jahresbericht des Alusikvereins
zu !Oitten

über das Coorertjalzr 1900/1901 vrstottrt vom Vorstände.

Der Mnsikverei» zählt 129 Mitglieder, darunter >29 aetivc.

Den Vorstand bildeten

die Herren: Gustav Brinkmann, Vorsitzender; Oberlehrer Bruno,

stellvert, Vorsitzender; Oberlehrer W ä ch ter, Rechnungsführer;

Lehrer Hütte mann, Ingenieur Marx, Rcalgvmnasiallehrer

Lud w i g O st c r m a n n;

die Damen: Frau Dr. Brickenstein; Frau H> Dönhoff; Fräulein

Clara Schmitz.

Sämmtliche Mnsikansführnngcn fanden unter der Leitung des Musik-

directors Herrn Eduard Krenzhage und unter Mitwirkung des gesammtcn

„Philharmonische» Orchesters" ans Dortmund im großen Saale des
Hotel Voß statt.

Die Anzahl der Concerte betrug 1.

Erstes Coneert am 99. October >999.

Zur Aufführung gelangte:

„Erlkönigs-Tochter" Ballade von Niels W. Gade,

Symphonie D-moII Nr. I V von R. Schumann,

Arie ans Etiryanthe „Wo berg ich mich" von Weber,
Lieder am Klavier.

Mitwirkende Solisten waren:

Fräulein Karola Hubert, Concertsängerin aus Köln, Frau Ottilie

Franz, Coneerrsängerin ans Dortmund u. Herr Th. I. M. Vreven,

Concertsänger ans Frankfurt.

Zweites Coneert am >l. Deceinber >999.

Zur Aufführung gelangte:

Orpheus von Gluck,

Symphonie ^-clur Nr. ? von Beethoven,

Ouvertüre zu Benvcnnto Cellini von Berlioz,
Lieder ant Klavier.



Mitwirkende Solisten:
Fräulein Charlotte Huhn, Köuigl. Hofopernsängerinans Dresden
und Fräulein Else Kettling, Concertsängerinans Köln,

Drittes Concert am 5. Februar
Aufgeführt wurden:

Der Aufzug der Nomance, eine Frühlingsfeier von E. Rudorfs,
Schön Ellen von Max Bruch,
Ouvertüre „Die Fingalshöhle" von F. Mendelssohn,
Vorspiel Loheugriu von R. Wagner,
L'Arlösieuue, Suite von G. Bizet,
Caprieio Italien von P. Tschaikowsky,
Lieder am Klavier,

Mitwirkende Solisten!
Fräulein Lina Golden berg, Concertsängerinaus Köln und Herr
Adolf Siebel, Coucertsänger ans Dortmund,

Viertes Concert am Palmsonntag 3l, März tWl,
„Der Messias", Oratorium für Soli, Chor und Orchester von
G. F. Händel.

Mitwirkende Solisten:
Frau Cäcilia Rüsche, Opern- und Concertsängerin aus Köln,
Fräulein Mathilde Haas, Concertsängerin aus Mainz, Herr
C. van Hnmulda, Coucertsänger ans Leipzig, Herr Max Büttner,
Kammersängeraus Coburg.



Festrede zur 200jährigen Jubelfeier
des Aöuigreichs Greußen

in der

„gewerblichen Fortbildungsschule zu lOitten"
am 17. Januar 1991.

Hochznverehrender Herr Direktor, werte Herren College», liebe

Schüler!

Den Intentionen Sr. Majestät unseres Allergnadigsten Kaisers und

Königs und den Verordnungen unserer hohen und höchsten Behörden ent¬

sprechend, soll auch die hiesige gewerbliche Fortbildungsschule des Tages

eingedenk sein, an dein vor ?0ll Jahren der Kurfürst Fridrich III. von

Brandenburg als Herzog des alten Ordenslandes Preußen sich und sein

Land mit der Königskrone schmückte, nachdem er am 17. Januar l7lll

den hohen Orden des Schwarzen Adlers gestiftet hatte mit der Devise:

,,8un>n Lui<prw!''

Es ist dieser Wahlspruch der Leitstern gewesen aller Seiner Nach¬

folger auf dem preußischen Königsthrone in guten und bösen Tagen.

Derselbe Geist spricht uns an in dem Orden ..Uonr 1s insrits", den

Friedrich der Große gründete, als mehr als das halbe Europa gegen ihn

in Waffen stand und sein Genie und der altprenßische Geist dennoch

Sieger blieben, und er den jungen preußischen Staat zu einer euro¬

päischen Großmacht erhob, lind derselbe Odem weht bescheiden, schlicht

und fromm, aber opferfreudig, uns entgegen bei der Stiftung des

„Eisernen Kreuzes" im Jahre l8ll>, dessen Inschrift lautet: „Mit Gott

für König und Vaterland."

Wo ist das Land, welches eine gleiche Geschichte, einen so glücklichen

Entwickelungsgang und eine Reihe so großer und weiser Fürsten ans

ein und demselben Herrschergeschlecht«: aufzuweisen hätte «als Brandenburg-

Preußen!

Preußens Geschichte ist nach einem Ausspruche Friedrich Wilhelms I V.

„eine Geschichte ohne Gleichen", — und unsere Hvhenzollern schildert der

Engländer Carlyle als eine wirtschaftliche, standhafte, — emsige, hell¬

blickende, beherzte Reihe von Männern, biederen Charakters und selbst
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gerecht und fromm zu nennen, bisweilen im namhaften Grade, — nicht
schlaglustig, wo das Schlagen vermeidlich war, — jedoch schlagfertig,
wo es sich nicht vermeiden ließ, — fürstliche Leute in ihrer Art, mit
hoher, nicht prahlerischer Gesinnung." —

Einzig steht der preußische Staat da in der Weltgeschichte in
seiner Entwickelnng, seinen Kriegsthatcn, — ausgezeichnet auch durch jenes
eigentümliche, harte, scharfe Gepräge, das das preußische Wesen seit den
Tagen Friedrich Wilhelms I. trägt. — Wer könnte mit Gleichgiltigkeit
jene Männer, jene Zeiten, jene Thaten und Leiden betrachten, durch
welche unser Staat gegründet ward! Nehmen wir doch noch heute Teil
an de» geistigen und materiellen Errungenschaften des ehernen, kühnen
und begabten Herrschergeschlechtes, das Preußen zu seiner jetzigen Größe
erhob, und es endlich am 18. Januar 1871 an die Spitze des glücklich
wieder geeinten Deutschen Reiches stellte, das Gott unter seine gnädige
Obhut nehmen wolle bis ans Ende der Tage! —

„Vom Fels zum Meer!" ist ein Hohenzollern-Wahlsprnch, und es
ist ei» uraltes Geschlecht, das Zollerngeschlecht. — Im Schwabcn-
lande, in der Nähe der Donanqnellcn, dort, wo nur ans der Karte noch
heute die Fürstentümer Hohenzollcrn erblicken, nicht weit von Hechingen,
ragt auf dem „Zockern", einen, 800 Fuß hohen Felsen der „rauhen"
oder „schwäbischen" Kalkalp, hoch über dein Spiegel der Donau, die alte
„Zollern-Bnrg", nach längeren, Verfalle zun, größten Teile in ihrer
früheren Pracht wieder hergestellt, wie der „Kölner Dom" und die
„Maricnbnrg" an der Nogat, durch König Friedrich Wilhelm IV. —
Und wenn auch der Stammbaum der Hohenzollern sich zurückführen
läßt bis zu den Tagen Attilas u»d Odoakers, — hier ist die
Wiege unseres erhabenen Fürstengeschlechts, — von hier ans nahm der
Prenßcn-Adlcr als Zollernar seinen kühnen Flug „von, Fels zum Meer",
zu den Gestade» des nordische» Belkes, — um später in der einst vom
Böhmen-Könige Ottokar gegründeten alten Metropole „Königsberg" an,
Prcgel sich die Königskrone ans sein Haupt zu setzen. — Und wiedern,»
nach ca. 170 Jahren,

als „zog von Westen der Unhold ans,
Sei» Reich zu festen in Blut und Grans," —

- „st,um Rhein gefahren kam fromm und stark
Mit Deutschlands Söhnen der Held der Mark.
Die Banner flogen, und — über ihn,
In Wolken zogen die Cherubim!" —
Ehre sei Gott in der Höhe!

der damals in, Schlosse zu Versailles dem glorreichen .Könige Wilhelm I.
im hohe» Alter auch die deutsche Kaiserkrone anfs Haupt drückte.

In der Mitte des 12. Jahrhunderts etwa wurde ein Graf Konrad
als der erste dieses Namens Burggraf zu Nürnberg. Einer seiner späteren
Nachfolger, Friedrich V., wurde 1363 in den Reichsfürstenstand erhoben,
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und er ist als Hauptbcgrüuder des Reichtums anzusehen, der seinen
Sehn Friedrich VI, in den Stand sehte, Brandenburg und den „Kurhut"
zu erwerben. — Mit diesem Friedrich VI., der von 1415—1440 als
erster braudeuburgischerKursürst aus dem Hause Hohenzollern regierte,
beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Hohenzollern, denn von
nun an war das Geschick Brandenburg-Preußens mit dem Hause Hohen¬
zollern anfs Innigste verflochten, — und die Zukunft lächelt der alten,
bis dahin viel geprüften Mark Brandenburg freundlich entgegen. —

Wie trefflich schildert einer unserer bedeutendsten zeitgenössischen
Dichter, Ernst v. Wildeubruch, die damalige trostlose Lage Kurbranden¬
burgs in der

„Beleimnug des Burggrafen Friedrich von Büruberg

mit der Blark Brandenburg;

Zu Konstanz an dem Markte saß Kaiser Sigismund;
ihm war von Gram und Sorgen die Seele krank und wund.
„Wohin ich blick im Reiche: Hader und Zwistigkeit;cS wankt der alte Glaube; eS seufzt die Christenheit.
Allein von allen Sorgen die schwerste, die ich fand,
das bist doch du dort oben, du Brandenburger Land!
Mich weckt zur Nacht im Traume ein klagendes Geschrei:
„Wir sterben und verderben; hilf, Kaiser, komm herbei!"

Von Elbe bis zur Oder SchlachNärm und Kampf und Blut,
zerbrochne Städtemanern, Dörfer voll Schutt und Glut,
Verbrechen ohne Strafe, die Unschuld ohne Schutz;
denn wer im Bügel sitzet, beut dem Gesetze Trutz.
Wo finde ich im streiche den Mann von Herz und Hand,
der vom Verderben rette mein Brandenburger Land?"
Da schüttelten die Häupter die Fürsten und die Herrn:
„Wer will die märk'schcn Wölfe in einen Käfig sperr» ?
Wer will sein Haus erbauen dort zwischen Bruch und Saud?
Viel besser ist's, wir bleiben in uuscrm schönen Land."

Und aus den Reihen allen vortrat ein cinz'ger Mann,
und aller Augen blickten den einen staunend an.
Das war von Hohenzollern Herr Burggraf Friederich:
„Wenn Gott mir Gnade schenket, der, den Ihr sucht, bin ich."
Wie stand er vor dein Kaiser stolz in bescheidner Kraft,
sein Leib so schlank gewachsen wie einer Lanze Schaft,
sein Auge blau und leuchtend, ein wandciloscr Stern,
als wie von Gott gezeichnet zum Fürsten und zum Herrn.

Ihn schmückte nicht der Knrhnt und nicht der Hermelin;
sein Kleid — das war der Panzer; das Schwert nmklirrtc ihn;
ooch wie er stand im Kreise der Fürsten, hoch und reich,
sein Haupt wuchs über alle; kein cinz'ger war ihm gleich.
Und staunend sah der Kaiser ihn lange an und sprach:
Willst du des Lebens Freuden tauschen für Ungcmacb?
Wagst du es, einzutreten, ein cinz'ger für das Recht,
wo für das Unrecht streitet ein tobendes Geschlecht?
Willst du dein Leben wagen allstündlich an den wod,

nur um ein Volk zu retten aus seiner tiefen Not?"
3
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Friedrich der Hohenzoller ins Aug dem Kaiser sah;
er sprach nickt lange Worte; er sagte nichts als „ja",
und in des Kaisers Reckte die Hand des Zollcrn lag,
und Wort und Handschlag waren wie'Blitz und Donnerschlag,
Da — über allen Häuptern wie Adlcrrauschcn flog's,
und ans dein fernen Süden gen Norden brausend zog's,
und fern im märk'schcn Dorfe ins Knie der Bauer sank:

„Herr Gott im hohen Himmel, Dir sei Lob, Preis und Dank!
Mein Feld hat wieder Ernte und meine Kinder Brot;
cS kommt der Hohenzokler; ein Ende hat die Not!"

Und — die Not hatte ein Ende, — denn die Nachfolger jenes

ersten Friedrich waren mit kaum einer Ausnahme meist thatkräftige, ziel¬

bewußte, tapfere und in ihrer Art eigene Männer,

Aber — ähnlich wie die größten Baudenkmäler Deutschlands sich

hindurch retteten durch Zeiten des Verfalls, der Ohnmacht und größten

Erniedrigung Deutschlands und nun, — endlich vollendet, der staunenden

Gegenwart Bewunderung erregen, — so wälzt sich ans der Zeiten Nacht

der ungeheure Kampf des damals unscheinbaren Staates durch die Jahr¬

hunderte, bis er anlangte auf der stolzen Höhe, auf der wir ihn heute

erblicken als Haupt des Deutschen Reiches, als eine der ersten Groß¬

mächte Europas, als angehende Weltmacht und, — wills Gott, — der¬

einstigen Seemacht und dereinstigen mächtigen Kolonialstaat,

bestimmt, — auch den ärmsten Völkern der entferntesten Weltteile mit dein

Lichte des Evangeliums zugleich die Errungenschaften christlich germanischer

Kultur und deutscher Civilisation zu übermitteln. —

Mit erhöhtem Wohlgefallen haftet unser Auge an der Person des

„Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm," 1646—1688, an dessen markiger

Gestalt sich schon zu seinen Lebzeiten nach der Traner und Schreckenszeit

des unglückseligen 36jährigen Krieges alle deutschen Herzen erhoben und

erquickten. Mit äußerst bescheidenen Mitteln leistete dieser Fürst in kurzer

Zeit wahrhaft Großartiges; — er riß seinen entvölkerten, verarmten und

verachteten Staat zurück vom Abgrunde des Verderbens, er schweißte die

bisher zähe gesonderten Teile desselben durch gleiche Gesetze fest zu¬

sammen, und — durch stets fortgesetzte Verbesserung der Schulbildung

suchte er die bisher immer vernachlässigten unteren Schichten und Klassen

der Bevölkerung seines Staates zu befähigen, von den ihnen ver¬

liehenen Rechten für sich und das ganze Volksleben einen heilsamen Ge¬

brauch zu machen. Während dessen regierte man in anderen Staaten

damals, wie in der Folgezeit, nach der Maxime, daß sich ei» i»

Gelftes sin sternis gehaltenes Volk am leichtesten lenken lasse.

Im Friedensschlüsse zu Münster und Osnabrück trat er entschieden

und endlich siegreich für Glaubensfreiheit ein, ja sein ganzes Wirken

hatte- für seine Nachfolger etwas Prophetisches, und mit Recht hat

Friedrich der Große von ihm gesagt: „Der hat viel gethan!" — Be¬

sonders erwarb er sich durch Schaffung eines für jene Zeiten nicht un¬

bedeutenden Heeres eines der wichtigsten Verdienste um die Zukunft seines



— 35 —-

Staates. — An der Spitze dieses ihm treu ergebenen Heeres wahrte er

Deutschlands Ehre am Rhein, wie in Pommer», errang er ohne Bundes¬

genossen am 18. Juni 1675 den herrlichen Lorbeer des Sieges bei

Fehrbellin, vertrieb er 1678 durch die „kriegerische Schlittenfahrt" die

Schweden aus seinein Herzogtnme Preußen, sah sich aber, — verlassen

vom Kaiser Leopold, unter dem Drucke Frankreichs und Schwedens

genötigt, im Frieden zu St. Gcrmain seine Erorbcrnngen in Pommern

wieder herauszugeben. — In seinem Unmnte über Oesterreichs Treu¬

losigkeit sprach er damals die denkwürdigen Worte: „Einst ,'wird aus

unseren Gebeinen ein Rächer erstehen!" — Selbst eine Flotte gründete

der weitausschanende thatkräftigc Herrscher und erwarb Kolonien in

Niederguinea da, wo wir heute Deutsch-Kamerun verzeichnet finden. —

Während zur Zeit Friedrich l, Knrbrandenburg nur 38 l qml groß war,

umfaßte bei Friedrich Wilhelms des Großen Kurfürsten Tode der brandcn-

bnrgisch-prenßische Staat 2046 (guck und war durch ihn eine Macht ge¬

worden, die selbst dem damals schon übermächtigen Frankreich und

Schweden imponierte. —

Der vom Großen Kurfürsten erworbenen königlichen Macht fügte dann

am 18. Januar 179l sein prnnkliebender Sohn Friedrich III., — angespornt

auch dadurch, daß damals der Kurfnrst von Sachsen König in Polen und

Hannover zum Kurfürstentum« erhoben wurde, — die königliche Würde

hinzu, damit seinen größeren Nachfolgern gleichsam andeutend: „Die

Krone habe ich euch erworben; sorgt ihr für die königliche Macht!" —

Die denkwürdigen Worte, in denen er im Juli 1698 seinen Ministern

seinen Entschluß zu erkennen gab, lauten: „Es ist nach reiflichem Er¬

wägen unser fester Wille, die Königskrone statt des Knrhntes zu erwerben

und dadurch zu der Macht unseres Landes den gebührenden Namen zu

gesellen. Wir sind das dem Andenken unseres in Gott ruhenden Herrn

Vaters schuldig. Er hat dem brandenburgischen Namen Ehre in aller

Welt verschafft, mehr als viele Königreiche haben. Sein Schwert war

gefürchtet, seine Verwaltung bewundert. Unser Land hat über 2900 Ge¬

viertmeilen und zählt fast 1 Hz Million Einwohner. Unser Heer ist ge¬

rüstet und unser Schatz gefüllt. Das ist eine königliche Macht und sie

soll auch mit dem rechten Namen genannt werden. Solches ist unser

fester und unabänderlicher Wille." Und dann: „Nicht eitler Ehren wollen

wir geizig sein, sondern nur das Werk unseres großen Herrn Vaters

vollenden und unser» Nachfolgern an der Krone eine Pflicht cinknüpfen.

Wir halten es für das wichtigste Werk unseres Lebens, die zerstreuten

Teile unseres Landes unter eine höhere Krone zu bringen und dem Staate

im Rate der Völker auch durch den Namen den Platz anzuweisen, der

ihm gebührt." — Nachdem am 15. Januar 1701 Herolde es aus¬
gerufen :

„Demnach es durch die allweise Vorsehung Gottes dahin gediehen,

daß das Herzogtum Preußen zu einem Königreiche aufgerichtet, und dessen3*
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Herr, der Durchlauchtigste Herr Friedrich, König in Preußen geworden,

so wird solches hiermit männiglich kund gethan, publiziert und aus¬

gerufen: „Laug lebe Friedrich, unser allergnädigster König; laug lebe

Sophie Charlotte, unsere allergnädigste Königin," — setzte er sich und

seiner Gemahlin Sophie Charlotte eigenhändig die preußische Königskrone

aufs Haupt und regierte forthin unter dem Namen: „König Friedrich I.

in Preußen" pp.— „ Vom Altar nimmt die Krone der Hohcnzolicr jetzt,
Er hat mit eignen Händen sie sich aufs Haupt gesetzt.
Kein Papst und auch kein Kaiser gab ihm das Königsamt. -
Von Gott dem Herr» allcine die Königskronestammt! —
Die andern Kön'gc alle rings ans der weiten Welt,
Sic sind vom Papst, vom Kaiser zu ihrem Amt bestellt, —
Und — nur der H oh cnzoller, der trägt von Gott allein
Zu Lohn die Königswnrdc, die stolze Krone sein!" —

Seine Prachtliebe und Verschwendung stürzte das Land in Schulden,

und der Steuerdruck lastete hart ans Bürger und Bauer, — aber sein biederer

und einfacher Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm I., 1713 — 1746,

der Vielgesch m ähte und Verkannte, brachte den brandenburgisch-

prenßischcn Staat durch eisernen Wille» und fast an Geiz grenzende Sparsamkeit

schnell wieder zur Blüte. — Friedrich Wilhelm 1. war ein landwirt¬

schaftliches und Verwaltnngs-Genie und dabei ein peinlich pflichttreuer Mann.

Wie er sich selbst voll und ganz in den Dienst des Staates stellte, so

stand ihm auch jeder seiner Untcrthancn im Dienste, der Höchste und der

Niedrigste. Er lehrte und zwang sein ganzes Volk zur Arbeit und erzog

jenen äußerst pflichtgetrenen Beamten stand, dessen Anspruchslosigkeit,

Rechtlichkeit und Gradheit später Friedrich dem Großen schnell die

Herzen der Schlesier und auch der Polen Westprenßens gewinnen half.

— Trotz aller Sparsamkeit kargte er nie, wo es galt, das Wohl seiner

Unterthancn und namentlich der Aermsten zu fördern. Er ist der eigentliche

Gründer des Land sch nlwesens in Preußen, und er, der in Hnnger-

jahren seine Magazine öffnen ließ, zweifelte auch nicht daran, daß es

ebenso seine Pflicht sei, die Kinder seiner geringen Leute geistig nicht

verhungern zu lassen. — Viel ist seitdem über die Berechtigung des

preußischen Schnlzwanges geredet worden, aber unbestritten bleibt dennoch,

daß er eine der Hauptwnrzeln der glücklichen Entwickelnng unseres

Staatslebeus wurde und noch gegenwärtig eine der Hanptsäulen ist,

ans denen Preußens und Deutschlands Größe sich erbaut! .Kein schöneres

Zeugnis konnten ausländische Zeitungen uns ausstellen, als daß sie

Preußen nicht blos das Land der Kasernen, sondern auch das der
Schulen nannten. —

Die einzige kostspielige Leidenschaft dieses eigenartigen Königs war

sein Heer, aber sie entsprach seiner Lebensaufgabe: Preußen zu

einem Militärstaate Hinzuschaffen. — Eine vortreffliche Schule erst

verlieh diesem Heere seinen vollen Wert. Friedrich Wilhelm 1. gab
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nämlich auch den Offizieren jene eigeniümlichen Ehrenpflichten, Ivo

eine Verletzung der Ehre das Schl imm sie war, was geschehen konnte.

Der ganze Stand kam dadurch aus einer Verwilderung und Roheit zur

Würde und Gesittung und übte durch Beispiel und Geist einen be¬

deutenden Einfluß auf die Armee selbst. — Nicht am wenigste» gerade

auch durch dieses sein Heer wurde Friedrich Wilhelms I, Wirken ein

vorbereitendes für die Größe Preußens; — er gab auch hierin

dein von: Großen Kurfürsten gemachten Anfange Gestalt und Form und

ebnete seinem großen Sohne die Wege. Einerseits das Erworbene fest-

halteud, andererseits neue Mittel und Grundlagen für die Zukunft

schaffend, befähigte er das verhältnismäßig kleine Preußen, unter der

genialen Führung Friedrich II. den Riesenkampf mit fast ganz Europa

aufzunehmen und sich zur europäische» Großmacht zu erheben. —

Frei kann man es behaupten: wenn je auf ein Herrscherhans die

Worte Schillers Auwendung finden können, welche er im „Tell" dem

Attinghausen in den Mund legt: „Das Haupt zu heißen eines freien

Volks, — Das Dir aus Liebe nur sich herzlich weiht, — Das tranlich

zu Dir steht in Kampf und Tod, — Das sei Dein Stolz, — Des

Adels rühmen Dich!" — so auf unsere Hohenzollern! —

Als Friedrich l. l i l 2 Statthalter, oberster Verweser nnd Landes¬

hauptmann der Mark Brandenburg wnrde, da gab es neben dem trotzigen

Naubadcl eigentlich nur noch ein Heer recht- und besitzloser Unter-

thanen. Die Macht dieses Ranbadels zu brechen, erschien ihm als

seine erste und wichtigste Aufgabe. So kräftig nun auch jene Würger der

Mark durch ihn gedemütigt wurden, von Zeit zu Zeit erhoben sie wieder

ihr Haupt, und selbst der Große Kurfürst war genötigt, den wider¬

spenstigen Ständen Ostpreußens seinen Arm füblcn zu lassen. Daneben

mußte auch von einige» Hohenzollern, so von Friedrich dem Eiscnzahn

und vom Großen Kurfürsten der Trotz w id e rs P e n sti g er Städte

gebrochen werden. — Es handelte sich für die Hohenzollern niemals

um die Rechte Einzelner, selbst nicht um die Rechte einzelner

Stände, — sondern um die Rechte, um das Wohl und Gedeihen

ihres Staates nnd auch ihrer ärmsten Uuterthanen. — Die Hohenzollern

in Brandenburg-Preußen nahmen gerade in der ausgeprägten, erhöhten

fürstlichen Macht bis zur Emanzipation des Bürger- und Bauernstandes,

wie in neuester Zeit des Arbeitcrstandes, die Stelle der Volksvertretung

ein und wahrten aus Neigung zu dem ihnen treu anhängenden Volke den

Ständen ihrer Zeit gegenüber, welche oft nur ihr Wohl ins Auge

faßten und nicht beachteten, daß außzr ihnen noch ein Heer von Menschen

im Staate sei, — die Interessen dieser ihrer recht- und besitzlosen Staats¬

bürger bis zu der Zeit, da eine wirkliche Volksvertretung möglich wurde.

— „Ich werde meine Regierung stets so führen, daß ich weiß, sie ist,

nicht eine Privat-Angelegcnheit, sondern die Sache meines Volkes,"

äußerte einst der Große Kurfürst, und — er zerriß die Rechte der Stände,

als es sich um das Gcsamtwohl seines Staates handelte. —
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Friedrich Wilhelm I. suchte die Steuerlast gleichmäßiger über alle

Staude und Provinzen zu verteile», hob die entehrende Prügelstrafe in

den zivilen Verhältnissen auf und schaffte ans seineu Domänen die Leib¬

eigenschaft ab. Wagte er in Letzterein auch nicht bis zu den Gütern der

Edelleute gesetzlich durchzudringen, so erließ er doch eine vom

22. März 1719 datierte, dahin lautende Verordnung: „Der König hat

in Erwägung gezogen, was es für eine edle Sache sei, wenn die

Unterthaucn statt der L e'i b eigenschaft sich der Freiheit rühmen, dasJhrige

desto besser genießen, ihr Gewerbe und Wesen mit umsomehr Begierde

und Eifer als ihr eigenes betreiben und ihres Hauses und Herdes,

ihres Ackers und Eigentums sowohl für sich, als die Ihrigen für

Gegenwart und Zukunft destv mehr gesichert sind." — Und — weil er

er erkannte, daß das Aufblühen seines Landes auf dem kleinen Manne

und dessen kleinen Betrieb und Erwerb beruhe, sorgte er, daß auch der

Aerinste Brod hatte. —

Nie aber ward auch dem geringsten preußischen Uutcrthan ein

leuchtenderes Vorbild und eine ernstere Mahnung zur Pflicht¬erfüllung und uneigennützigen Wirksamkeit für andere gegeben, als
durch Friedrich II., den Großen, — dessen Gedanken, Wünsche, Hoff¬

nungen und Arbeiten alle sich nur auf das Wohl seiner Unterthaucn be¬

zogen. Es sind nicht die unübertroffenen Kricgsthaten und die Lorbeeren

der herrlichen Siege allein, welche ihn g r o ß, ja u n ü bertroffen

machten, obwohl weder die Geschichte Griechenlands, noch die Roms ei»

Heldentum aufzuweisen hat, das über das Friedrichs gestellt zu

werden oerdient, — - es ist auch nicht sein persönlicher Heroismus

allein, — es ist vor allem seine Liebe zum Vaterlande und zu

seinem deutschen Volke, als dessen edelster Güter Hüter er sich be¬

trachtete. — Im Kampfe auch für die Güter des Geistes, ohne deren

Erriuguug und Aufrechterhaltuug Preußen und Deutschland dem geistigen,

sittlichen und materiellen Verderben unrettbar anheimgefalle» wäre, sicherte

er dem Kerne deutschen Lebens, der ans protestantischem Bode» sich ge¬

bildet, die Freiheit der Weitereutwickelung. — „Preußen und mit ihm

das protestantische Deutschland gewannen," — so schrieb in dankbarer

Anerkennung Göthe, — „durch Friedrich den Großen und die Thateu

des 7jährigen Krieges für ihre Litteratnr einen Schatz, welcher der Gegen¬

partei febltc, und dessen Maugel sie durch keine Bemühung hat ersetzen
können."

Obwobl nun Friedrich der Große selbst ein begeisterter Anhänger

franz ösischer Bildung und teilweise auch s ou st igen französischen

Wesens war, so begann doch gerade in seine r Zeit das deutsche

Wesen sich gegen den Einfluß fränkischer Bildung zu setze n.

Ja die großen Geister, welche zu Ende des 18. und zu Anfang des

19. Jahrhunderts lebten und wirkten, hoben das geistige Leben der

deutschen Nation zur höchsten Blüte, und die deutsche Litteratur erreichte
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in unseren Dichter-Heroen ihren Glanz- und Gipfelpunkt. - Ans das

religiös-sittliche Leben aber, welches gegen Ende des 18. Jahrhunderts

unter dem von Frankreich und England herüberwehenden realistischen und

materialistischen Bestrebungen in Bahnen geleitet wurde, die in der Folge

zum Verderben unseres Vaterlandes ausschlagen sollten, — wirkte das

Familienleben Friedrich Wilhelm III. und der hochherzigen Königin Luise

iil hohem Grade segensreich, und es steigerte sich dieser Einfluß in seiner

Wirksamkeit auf das preußische Volk noch, als mit dem Jahre 1896 das

Unglück über Preußen hereinbrach. Die traurigen Jahre von 1896—1812

aber bewirkten, daß man über die Möglichkeit des Geschehenen mehr

und mehr zur Klarheit kam, und es wurde der Grund gelegt zu

Gesehen und Einrichtungen, die geeignet waren, das Wohl des

Volkes und des Staates in hohem Grade zu fördern, — und es

bewahrheitete sich, was Max v. Schcnkcndorf sang:

„Wo sich Gottes Flamme in ein Herz gesenkt.
Das am alten Stamme treu und liebend hängt. —

Wo sich Männer finden, die für Ehr und Recht
Mutig sich verbinden, -- weilt ein frei Geschlecht!"

Friedrich Wilhelms III. Menschenfreundlichkeit, Gerechtigkeit und

Milde bildete unter v. Steins und v. Hardenbergs Wirken die bürger¬

lichen Verhältnisse um, hob die Gntsuntcrthänigkcit ans, verlieh 1898 die

neue Städteordnnug und bestimmte, daß forthin nur persönliches

Verdienst, nicht Geburt bei der Anstellung im Staatsdienste entscheiden

solle. Es wurden auch die Provinzialbchördcn nuter Beibehaltung der

Landräte und der die Königliche Negierung vertretenden Oberpräsidenten neu

organisiert, sowie endlich auch Bürgerlichen gestattet, adelige Güter zu er¬

werben und frei darüber zu verfügen.

Nur eins lastete wie ein schwerer Alp auf tiefer denkenden deutschen

Gemütern trotz aller Erfindungen des 19. Jahrhunderts, trotzdem, daß

Preußen unter Friedrich Wilhelm IV. in die Reihe der Vcrfassnugsstaaten

eingetreten war: die lange vergebliche Sehnsucht nach einem geeinten,

starken Deutschen Vatcrlande. -

„Der alte Barbarossa, der Kaiser Fricdcrich,
Im untcrird'schen Schlosse hielt er verzaubert sich!" —
„Vorgcsunkcn ruht das Antlitz, drin sieb Ernst und Milde paart.
Durch den Marmortisch gewachsen ist sein lauger, gvlduer Bart."
„Er sitzt au seinem Tische und träumet schwer und lang:
„Mein Deutschland, o mein Deutschland, der Bart wächst gar so laug!"
„Aber dann wie ferner Donner rollt es durch den Berg herauf,
lind der Kaiser greift zum Schwerte, und die Ritter wachen auf." —
„Der Kaiser hat von Golde die Rüstung angethau,
Und mit gcwalt'gem Schritte steigt er den Berg hinan.
Und wie er sieht die Heere aus allen deutscheu Gau'u —
Mit Thräucu in den Augen, er mag sich selbst kaum traun,
Und sieht sie zu einander c i u m ü t i g alle stehn,
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Um für die deutsche Sache in K a m p f und Tod zu gchn,
Und wie er hört die Lieder: „Fest steht die Wacht am Rhein!"
Und: „Deutschland über Alles!" „Ganz Deutschland soll cS sein!"
Und wie er sieht den Alten, den königlichen Greis,
Da ruft er: „Deutschland einig! Dem Herrn sei Lob und Preis!
Nun kann ich ruhig schlafen, und hier mein Testament!
DaS Sceptcr und die Krone leg' ich in Deine Hand!!"

Seit dem denkwürdigen 18. Jannar 1871 ist nun Deutschland unter

dein glorreichen Seepter der drei ersten Zollernkaiser 30 Jahre hindurch

ein starker Hort des Friedens gewesen, dem ganzen Europa, ja fast der

ganzen Welt, und — was Kaiser Wilhelm I. damals gelobt: allezeit zu

sein und zu bleiben ein treuer Hüter und Mehrer des Reiches, — nicht

in kriegerischen Eroberungen, sondern in den Werken des Friedens —

auf den Gebieten der nationalen Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung,

treu hat er es gehalten, bis sich am 9. März 1888 seine Augen schlössen.

Der Thronrede, mit der Kaiser Wilhelm l. am 21. März 1871 bei

feierlicher Beteiligung vieler deutscher Fürsten in Berlin den ersten

deutschen Reichstag eröffnete, entnehme ich hier die folgenden Worte: „Wir

haben erreicht, was seit der Zeit unserer Väter für Deutschland erstrebt

wurde: die Einheit und deren organische Gestaltung, die Sicherung unserer

Grenzen, die Unabhängigkeit unserer nationalen Ncchtsentwickclung. Das

Bewußtsein seiner Einheit war in dem deutschen Volke, wenn auch ver¬

hüllt, doch stets lebendig; es hat seine Hülle gesprengt in der Be¬

geisterung, mit welcher die gesamte Nation sich zur Verteidigung des be¬

drohten Vaterlandes erhob und in unvcrtilgbarcr Schrift auf den Schlacht¬

feldern Frankreichs ihren Willen verzeichnete, ein einiges Volk zu sein und

zu bleiben. Der Geist, welcher in dem deutschen Volke lebt und seine

Bildung und Gesittung durchdringt, nicht minder die Verfassung des

Reiches und seine Hecreseinrichtungen bewahren Deutschland inmitten

seiner Erfolge vor jeder Versuchung zum Mißbrauch seiner durch seine

Einigung gewonnene Kraft. Die Achtung, welche Deutschland für seine

eigene Selbständigkeit in Anspruch nimmt, zollt es bereitwillig der Unab¬

hängigkeit aller anderen Staaten und Völker, der schwachen, wie der

starken. Das neue Deutschland, wie es aus der Feuerprobe des gegen¬

wärtigen Krieges hervorgegangen ist, wird ein zuverlässiger Bürge des

europäischen Friedens sein, weil es stark und selbstbewußt genug ist, um

sich die Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten als sein ausschließ¬

liches, aber auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erbteil zu be¬

wahren Möge die Wiederherstellung des

Deutschen Reiches für die deutsche Nation auch nach Junen das Wahr¬

zeichen neuer Größe sein, möge den: deutschen Reichskriegc, den wir so

ruhmreich geführt, ein nicht minder glorreicher Reichsfrieden folgen, und

möge fortan die Aufgabe des deutschen Volkes darin beschlossen sein,

sich in dem Wettkampfe um die Güter des Friedens als Sieger zu
erweisen. Das walte Gott!" —
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Getreu den Traditionen seiner erlauchten Vorgänger in der Kurwürde

Brandenburgs, wie auf dein Throne Preußens, war es die vornehmste,

alle Herzen berührende Sorge des edlen Kaisergreises, das Wohl der

Armen und Niederen im Reiche zu begründen und zu sichern! — Es

war wahrhaft erhebend, zu sehen, wie der Fürst, der in einem

Lebensalter die Zügel der Regierung ergriff, wo das Scepter schon

der Hand der meisten Fürsten entsinkt, und dessen Haupt dennoch der

reichste Lorbeer schmücken sollte, bescheidenen Sinnes Gott die Ehre gab,

als dessen Werkzeug er sich erkannte, und der allen kriegerischen Ruhm

geringer achtete als die Pflicht, Schuh und Versorgcr der am wenigst

bemittelten Klasse seiner Landeskinder zu sein. — Fürwahr, sollten selbst

im Laufe der Jahrhunderte die ruhmvollen Kriegsthaten Kaiser und König

Wilhelms I. vergessen werden können, — nimmer wird die dankbare

Nachwelt vergessen können jener edlen That, die sich in der unter

seinen Nachfolgern zu einem vorläufigen äußerst glücklichen

A b schlusse gebrachten Arbeitsschutzgesetzgebung doknmentiert.

Mit größerein oder geringerem Erfolge bemühen sich noch

heute andere europäische Staaten, Deutschland auch hierin nach¬

zueifern. — — Nicht ungetrübt jedoch sollte die Freude

bleiben, die nach so glücklichen Tagen der großen Zeit, die wir

Aeltcren mit euren Vätern erleben durften, und die die Herzen aller

treuen Deutschen erhob; denn schon am >5. Juni >888 sank auch .Held

Friedrich, den wir als Kronprinz mit Stolz unsere» Fritz genannt, und

der die Hoffnung aller Patrioten war, ins Grab. Seitdem regiert sein

thatkräftiger, hochbegabter, weit ausschauender und zielbewußter Sohn als

Wilhelm II. in Preußen und Deutschland. Seine ruhmreichen Thaten

sind anch euch bekannt, und Gott wolle Ihn s ch ütz en und alle Seine Unter¬

nehmungen und Schritte segnen zum Wohle unseres Vater¬
landes!

Aber diese festliche Stunde und die morgende Jubelfeier verpflichtet

auch uns und euch!

Es muß auch dem Niedrigsten im Volke einleuchten, daß im Staate

sich eine sittliche Idee verkörpert, die wert ist, zn ihrer Erhaltung die

letzte Kraft daran zu setzen, und es muß uns allen zum Bewußtsein

kommen, daß, — wie die physische, so auch die geistige und sittliche WeU

durch ihre eignen Ordnungen und Gesetze regiert wird, und daß wir als

sittliche Wesen anch berufen sind, uns in unseren Handlungen nach dieser

Ordnung zu richten und sie nicht ungestraft verletzen dürfen; — daß

wir diese Gesetze, che wir sie befolgen können, erkennen müsse», und

— ehe unser Erkenntnisvermögen soweit gereift ist, sie ganz und voll zu

erfassen, an sie glauben; — denn durch sie allein wird das gesellschaftliche

Leben auch unserer Tage erhalten.

Aus solchem Glauben aber entspringt jene glühende Vaterlandsliebe,
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die wir der Grabschrift des heldenmütigen Spartancrkäinpfers Leonidas
entziffern:

„Wanderer, — melde Sparta, daß wir an diesem Orte das Leben
gelassen für seine heiligen Gesetze!" — entspringtdie Liebe, welche zum Heile
der Mitbürger freiwillig und furchtlos gleich einem Winkelried, gleich vielen
unserer tapferen Blaujacken und nnseren heutigen freiwilligen Kämpfern im
fernen China — in den Tod geht.

Und diese Vaterlandsliebe ist die heilige Glut, durch welche Preußens
und DeutschlandsSöhne ihre herrlichsten und größten Thaten vollbrachten,
und die Thron und Vaterland auch in den ernstesten Tagen stützte und
schützte, und die, wills Gott, unser liebes deutsches Vaterland und Preußen
auch ferner stärken und erhalten wird bis zu der fernsten Zukunft Tagen.
Sie allein wird auch eure Brust begeistern, euren Arm stärken und
eure n Mut stählen, wenn dereinst euer Kaiser und König und euer
Vaterland auch euch rufen sollte dahin, wo Preußens Fahnen wehen und
Deutschlands Banner sich entfalten. Das walte Gott, und er bewahre
eure Herzen vor dein Gifte, das unrettbar verderben würde euch, das
Vaterland und seine Gesetze!

Ihr lieben Schüler! Nur aphoristisch konnte ich bei der knapp be¬
messenen Zeit einige der Segnungen euch schildern, die wir unserem hohen
Hcrrscherhansc verdanken. Sollte es mir dennoch gelungen sein, die
tiefsten Raiten eurer Gerzen zu rühren, so bezeuget mir dies, indem ihr
jetzt mit uns einstimmt in den Ruf:

Unser lieber Kaiser, Preußen und Deutschland Hoch! und in den
Gesang der ersten und letzten Strophe des:

„Heil Dir im Siegcrkranz" und der ersten Strophe des:
„Dentschland, Deutschland über alles pp."

Witten, den lk. und 17. Januar 19t)l.
I. H. Born.



I. Preußisches ^Manifest beym 2lusbruche
des Arieges s806.^

„Indem Sc. Majestät, der König von Preußen, die Waffen zur

Vertheidigung Ihres Volks ergreifen, halten Sie es für »öthig, diesem,

wie dem gesammtcn Europa, die Thatsachen vorzulegen, welche Se. Majestät

einen solchen Schritt zur Pflicht gemacht haben.

Die Französische Politik war seit fünfzehn Jahren die Geißel der

Menschheit. Daß die schwankenden Machthaber, die seit dem Jahre l792

im schnellen Wechsel an der Spitze von Frankreich standen, die Werkzeuge

ihrer Herrschaft nur im Kriege, die Bürgschaft ihrer Existenz nur im

Elende der Nationen suchten, konnte man ohne Verwunderung anscben.

Aber das Aufkommen einer festeren Regierung, bch der man nicht dasselbe

Bedürfnis voraussetzen konnte, belebte von neuem die Hoffnungen der

Freunde des Friedens, Napoleon, mit der höchsten Gewalt bekleidet, siegreich,

umringt von schwachen Staaten, oder freundschaftlich gesinnten Regenten,

oder überwundenen und ermüdeten Nebenbuhlern, hatte es in seiner Macht,

eine bessere Rolle zu wählen. Für die Größe der Franzosen blieb Ihm

nichts mehr zu thnn; für ihr Glück vermochte Er alles.

I Es gicbt Abschnitte in der allgemeinen Welt, wie in der vaterländischen
Geschichte, die man — namentlich zn gewissen Zeiten — niezn oft lesen kann, weil
sie ganz besonders geeignet sind, unser Urteil zn klären über eine Zcitcpoche, die
nicht bloS die grundverschiedenste Beurteilung gefunden hat, sondern sie heute noch
findet, Abschnitte, die eine gütige Vorsehung zn Marksteinen setzte kommenden

Geschlechtern und zn^Wegweiscru den Erdcnpilgcrn beim Suchen der Wahrheit,
lind es gicbt ebenso Tractatc und Urkunden, welche uns niemals verloren gehen
dürfen. Zn letzter» rechne ich das hier buchstäblich zum Abdruck gelangende

„Preußische Manifest" aus dem Hauptquartier zn Erfurt vom 9. Oktbr. 1806.
Es ist eine notwendige und unerläßliche Ergänzung meines im vorigen (13.) Vcrcins-
jahrbuchc S. 82—105 veröffentlichten Aufsatzes' „Die ersten Oktobcrtagc des
Jahres 1806. Ein Zufall, möchte ich fast sagen, hat mir dieses „Preußische Mani¬
fest" nach längerer vergeblicher Umfrage noch rechtzeitig in die Hände gespielt; ich
fand es unter den dem Märkischen Museum zu Witten im Januar 1901 von dein
Herrn Dckonomcn Dtto Buschmann in .tilcinherbcde geschenkten Urkunden und
sonstigen Papieren. — Mehrere Wittcner Herren machten gegen Ende Januar
eine Jagdpartic nach Stiepel, Hcrbedc ete. Ein lebhaftes Interesse an der Ent
Wickelung des genannten MnscumS führte den Herrn Rcstanratcnr Aug. Schöne
bcrg auf dem Rückwege zn dem alten Hofe und zur Entdeckung und Erwerbung
dieser zum Teil sehr wichtigen Urkunden und beglaubigten Copicn. Ihm, wie
Herrn O. Buschmann sei auch an dieser Stelle mein inniger Dank vermeldet. —
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Es ist schmerzhaft, es sagen zu müssen: die Französische Politik blieb
nichts desto weniger dieselbe. Eine unersättlicheEhrsucht war fortdauernd
ihr herrschender Character. Die Waffen und die Verträge mußten ihr
ans gleiche Weise dienen. Der Friede von Amiens war kaum geschlossen,
als schon das Signal zu den ersten Gewalttaten erfolgte. Zwcy unab¬
hängige Staaten, Holland und die Schweiz, wurden gezwungen, eine
Verfassunganzunehmen,die sie in Französische Provinzen verwandelte. Die
Erneuerung des Krieges war die Folge davon.

Unterdessen dauerte auf dem festen Lande der Friede noch fort. Das
Deutsche Reich hatte ihn durch unermeßliche Opfer erkauft. Im Schooße
dieses Friedens geschah es, daß die Französischen Truppen in das Chnr-
fürstenthnm Hannover einfielen, ein Land, welchem der Krieg zwischen
Frankreich und England nichts anging, daß sie der Brittischen Flagge die
Häfen Deutschlands verschlossen, daß sie sich, »in dieß auszuführen, Cnr.-
havens bemächtigtenund das Gebiet einer freyen Stadt, der dieser Krieg
noch fremder, alsssclbst dem Hannöverischen war, in Besitz nahmen.

Im Schooße dieses Friedens geschah es, daß eben diese Truppen,
wenig Monate nachher, das Deutsche Reich auf eine Weise verletzten,
welche die Ehre der Nation noch tiefer verwundete. Die Deutschen haben
den Tod des Herzogs von Enghien nicht gerächt; aber das Gedächtnis;
dieser Begebenheit wird nie bey ihnen erlöschen.

Der Tractat von Lüneville verbürgte die Unabhängigkeit der Italienische»
Republiken. Den bestimmtesten Verheißungen zun; Trotz, setzte Napoleon
die eiserne Krone ans sein Haupt. Genna winde Frankreich einverleibt.
Lncea hatte ungefähr das gleiche Schicksal. Nur wenige Monate zuvor
hatte der Kahser bep einer feperlichen Veranlassung,bey einer Veranlassung,
die Ihm große Pflichten auflegte, vor Seinem Volke und vor Europa
ausdrücklich erklärt, daß Er die Grenzen Seines Reichs nie weiter ausdehnen
wollte. Ein Tractat mit Rußland verpflichtete Frankreich überdies;, dem
Könige von Sardinien in Italien Schadloshaltnngen anzuweisen. Anstatt
diese Verbindlichkeiten zu erfüllen, bemächtigte man sich aller der Gegen¬
stände, die zu jenen Schadloshaltnngen dienlich sehn konnten.

Portugal wollte seine Neutralität behaupten. Man zwang es, mit
Golde in der Hand, einige Augenblicke trüglicher Sicherheit zu erkaufen.

So blieb, ohne Ausnahme der Pforte, die sich noch des Einfalls in
Aegypten und Syrien erinnerte, keine Macht in Europa übrig, die nicht
der Gegenstand irgend eines willkührlichen Angriffs gewesen wäre.

Zu diesen factischen Gewaltthaten gesellte sich nun »och ein System
von Beleidigungen und Schmähungen. Ein Journal, welches sich als
die Stimme der Regierung ankündigte, wurde zum Archive unversiegbarer
Ausfälle gegen alle gekrönte Häupter gewählt.

Nicht Eine dieser allgemeine» Bedrückungen konnte Preußen fremd
sepn. Verschiedene darunter hingen genau mit seinem wesentlichstenInteresse
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zusammen; und überdies; war die Weisheit des Systems, weiches die

sämmtlicheu Staaten von Europa als Glieder einer und derselben Familie

betrachtet, sie alle zur Vertheidignng eines Jeden aufruft und in der

unmäßigen Vergrößerung des Einen die Gefahr für alle übrigen ahnt,

durch die Erfahrung hinlänglich bestätigt worden.

Doch es ist vor allem notwendig, darzustellen, wie das Verfahren

Frankreichs in seinem unmittelbaren Verhältnisse gegen Preußen beschaffen
war.

Es wäre überflüssig, Alles aufzuzählen, was Napoleon Preußen

verdankt. Preußen war die erste Macht, die Ihn anerkannte. Keine

Versprechungen, keine Drohungen hatten seine Neutralität erschüttc.rn

können. Was nur irgend die Pflicht eines guten Nachbarn vorschreiben

konnte, war sechs Jahre lang i» reichem Maaße geleistet worden. Noch

mehr; Preußen schätzte eine tapfere Nation, die von ihrer Seite auch

Preußen in Krieg und Frieden schätzen gelernt hatte. Es ließ dem Genie

ihres Oberhauptes Gerechtigkeit wicderfahren. Es hing an jenen natürliche»

Verbindungen, die beyden Reichen mehr als Ein gemeinschaftliches Interesse

verliehen. Das Andenken an diese Zeiten existiert für Napoleon nicht mehr.

Preußen hatte den Einfall in das Chnrfürstenthnm Hannover geduldet,

Hierin hatte es Unrecht getban. Auch war seine erste Absicht, sich ihm

zu widersetzen. Es erbot sich dazu gegen England nnter Bedingungen,

die dieses ablehnte. Alan mußte nun wenigstens darauf bedacht seyn,

diese Unternehmung unschädlicher zu machen, indem man Frankreich eine

Gränze bezeichnete, die es nicht überschreiten sollte. Napoleon verstand

sich feyerlich dazu, die Neutralität der nördlichen Staaten nicht zu beein¬

trächtigten und keinen unter ihnen Gewalt anznthnn, besonders aber zu

keiner Vermehrung der im Chnrfürstenthnm befindlichen Truppen zu

schreiten.

Kaum hatte Er diese Verpflichtungen übernommen, als Er sie brach.

Jedermann weiß, wie Sir Fr. Rnmboldt gewaltsam aufgehoben wurde.

Jedermann weiß, wie die Hansastädte zu Contribntioncn nnter dem Nahmen

von Anleihen gezwungen wurden, nicht etwa für ihr eigenes Interesse,

sondern ganz so, als wäre Frankreich mit ihnen im Kriege gewesen. Für

die erste dieser Beleidigungen begnügte sicb der König mit einer unvoll¬

ständigen Gcnngthnung. Von der zweytcn nahm er keine Kunde, weil

die Furcht die Seestädte vcihindertc, Klage darüber zu führen. Der König

verbarg sich keineswegcs, welche unerhörte Opfer Er dem Frieden brachte;

aber immer noch war die Erhaltung dieses Friedens der theucrste Wunsch

Seines Herzens.

Die Langmuth der übrigen Höfe war eher erschöpft, als die Seinigc.

Der Krieg brach auf dein festen Lande ans. Die Lage des Königs wurden

in Rücksicht auf seine Pflicht, schwieriger als jemals. Um Frankreich von

der Vermehrung der Truppen, die es in Hannover unterhielt, abzuhalten,

hatte Er versprochen, keinen Angriff gegen diese zuzulassen. Die Russen
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und die Schweden bereiteten sich zu einem solchen Angriffe. Von nun

an fiel die ganze Last des Verhältnisses zwischen Preußen und Frankreich

ans jenes, ohne daß es den geringsten Vortbcil davon genoß; und durch

eine seltsame Verkettung von Umständen schien Preußen, welches nur

unpartheyisch und neutral hatte bleiben wollen, dieß zum Schaden der

verbündeten Mächte, nicht mehr zu seyn. Aller Gewinn, der ans dieser

Stellung Preußens hervorging, war für Frankreich; und der König wurde

täglich von Collisioncn bedroht, die eben so schreckend für Ihn, als entscheidend

für den Erfolg der Pläne Napoleons waren.

Wer hätte glauben sollen, daß gerade der Augenblick, in welchem

der König der Französischen Regierung die stärksten Beweise Seiner Festigkeit

und ein seltenes Beispiel von treuer Erfüllung einer einmal über¬

nommenen Verbindlichkeit gab, von Napoleon gewählt werden würde, um

Preußen die empfindlichste Beleidigung zuzufügen! Wer erinnert sich nicht

der Verletzung des Anspachischen Gebiets, die am 6. Oktober des vergangenen

Jahres, ungeachtet des feherlichsten Einspruchs der Landes-Negiernng und

der Königlichen Minister, vor sich ging.

So hatte mehrere Jahre lang der merkwürdigste Wettstreit zwischen

der Mäßigung, die alles verzieh, und der Redlichkeit, die dem gegebenen

Worte bis ans Ende treu blieb, von Einer Seite, dem Mißbrauche der Gewalt,

dem Trotze mit verführerischem Glück, und der Gewohnheit, nur mit diesem

zu rechnen,von der andere Seite, fortgedauert.

Der König erklärte der Französischen Regierung, daß Er alle Seine

Verbindungen mit ihr als aufgelöst betrachtete. Er setzte seine Armeen

in eine den Umständen angemessene Verfassung. Er war nun vollständig

überzeugt, daß es für die Nachbaren Frankreichs nur ein einziges Unter¬

pfand der Sicherheit gab, einen ans feste Grundflächen gestützten, und von

allen Mächten gemeinschaftlich garantirtcn Frieden.

Se. Majestät erboten Sich, gegen die Verbündeten der Wortführer

bep den Unterhandlungen über einen solchen Frieden zu seyn, und diese

mit ihren gesammten Kräften zu unterstützen.

Es ist hinreichend, die damals verabredeten Bedingungen zu kennen,

um die Mäßigung, welche zu allen Zeiten die Politik Sr. Majestät leitete,

in ihrem ganzen Umfange zu beurtheilcn. Preußen gab in diesem Augen¬

blicke keiner mnthwilligen Rachsucht Gehör. Es ließ sich nicht auf die

Begebenheiten der letztem Kriege, wie verderblich sie auch gewesen seyn

mochten, ein; bestehende Traetatcn hatten sie ein Mahl hcinmal) sanctioniert.

Es verlangte nichts, als gerade die Vollziehung dieser Tractaten; aber

diese verlangte es uneingeschränkt. Der Graf Haugwitz begab sich nach

Wien, wo damals der Französische Kaiser seinen Aufenthalt hatte.

Kaum war dieser Minister einige Tage dort gewesen, als die ganze

Gestalt der Dinge sich änderte. Die erlittenen Unglücksfälle hatten dem

Wiener Hofe euren Waffenstillstand abgenöthigt, dem der Friede unmittelbar

folgen sollte. Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, hatten Ihre großmüthigen
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Absichten dem Wunsche Ihres Mickten zum Opfer gebracht, und Ihre

Truppen kehrten in die Hcimath zurück. Preußen stand nun allein auf dem

Mmpfplatze. Es mußte seine Politik auf die Gränze seiner Kräfte beschränken,

und anstatt, wie es sei» Wille gewesen war, das Interesse von ganz

Europa zu umfasse», seine eigene Sicherheit und die seiner Nachbarcn zu

seiner erste» Richtschnur machen.

Der Französische Kaiser schlug dein Grafen Dangwik einen Traetat

vor, in welchem auf Einer Seite die wechselseitige Garantie der Besitzungen,

die der Unverletzlichkeit des Türkischen Gebiets, die der Resultate des

Preßburger Friedens, — ans der anderen die Besitznahme von Hannover

für Preußen, gegen Abtretung dreyerProvinzen desselben, stipulirt wcrdensollte.

Der erste Theil dieses Tractats verhieß wenigstens für die Zukunft

eine anerkannte, verbürgte, und, wenn Napoleon es gewollt hätte, freie

politische Verfassung. Die Resultate des Preßbnrger Friedens waren ein

allgemeines Unglück für Europa; aber Preußen opferte sich allein ans,

wenn es sie angriff; und den unaufhörlichen Usurpationen Frankreichs nur

Ein für alle Mahl sinalj irgend eine Gränze zu bestimmen, schien immer

noch ein Vortheil, in der Voraussetzung, daß Tractate in den Augen des

Hofes von St. Cloud etwas mehr als Worte sehn würden. Der König

ratifizierte diese Artikel unbedenklich.

Die zweyte Hälfte des Tractats von Wien betraf einen Gegenstand,

dessen Wichtigkeit eine schreckliche Erfahrung dargethan hatte. Preußen

durfte auf keinen Augenblick von Sicherheit rechnen, so lange Hannover

in einen Krieg verwickelt blieb, den dieses Land nichts anging. Um welchen

Preis es auch durchgesetzt werden mochte, Preußen war entschlossen, nicht

zuzugeben, daß die Franzosen dahin zurück kehrten. Es hatte nunmehr

die Wahl, diesen Zweck entweder durch einen Tractat oder durch den Krieg

zu erreichen. Die Hingebung dreyer Provinzen, gleich treu und glücklich

eine lange Reihe von Jahren hindurch, war ein Opfer, das gegen keinen

Plan eines eiteln Ehrgeizes je in die Wagschaale gelegt werden konnte;

aber diese Provinzen wären selbst die ersten Leidenden beym Ausbruche

eines Krieges gewesen; alle Plagen dieses Krieges hätten sich aus die

Monarchie gewälzt, und die Erwerbung von Hannover mußte Preußen,

wenn sie unter weniger traurigen Conjnnktnren geschehen konnte, die ersprieß¬

lichsten Vvrtheile sichern. Der König glaubte also seine Wünsche mit seinen

Grnndsätzcn zu vereinige», indem er den vorgeschlagenen Tansch nur unter

der ausdrücklichen Bedingung annahm, daß die Vollziehung desselben bis

zum allgemeinen Frieden verschoben, und die Zustimmung seiner Majestät

des Königs von Großbritannien abgewartet werden sollte.

Aller Vortheil bey dem Tractate war für Frankreich. Von Einer

Seite erhielt es Garantien, die seine Eroberungen besiegelten. Von der

anderen Seite gab es, was es nicht besaß, was es durch einen ungewissen

Krieg hätte wieder erobern müssen, und in den Prenßsischen Abtretungen

fand es die Mittel, seine Bundesgenossen zu bereichern.



Aber zwischen einer Politik, die alles will, was sie kann, nnd einer

Rechtlichkeit, die noch an Pflichten nnd besonders an Verheißungen glaubt,

ist der Kampf alle Mahl (allemal) ungleich. Der König näherte sich

dem Augenblicke, wo er dieß durch Erfahrung innc werden sollte. Dieser

Augenblick war der schmerzhafteste seiner Regierung.

Es' war Frankreichs Rache, die Modifikationen, unter welchen der

König den Tractat bestätigt hatte, wenn sie ihm nicht gefielen, zu verwerfen.

Es hütete sich wohl, dieses.zu thnn; denn die ganze Preußische Armee

war noch unter den Waffe». Es fuhr fort, mit Frenndschaftsversichernngen

freygebig zu seyn; es machte den Tractar allenthalben geltend, wo es

seinem Interesse gemäß war, daß man daran glaubte; als endlich aber

Se. Majestät, gedrängt von dein Wunsche, die einzige Frucht der letzte»

Verhandlungen, die Ihrem Herzen willkommen war, zu genießen und das

von den Französischen Armeen ausgesogene Deutschland zu erleichtern,

die Ihrigen zurückgezogen hatte, da änderte sich plötzlich die Sprache.

Nun verwarf man zu Paris die dem Tractate von Wien beygefügten

Mvdifieationcn. Nun versuchte man von Preußen die verderblichsten

Maßregeln zu erzwingen, nnd als der Graf Hangwitz, der sich zu Paris

befand, sich dagegen auflehnte, bestand man mit Hvchmnth ans unbedingter

Vollziehung des Tractats, ans unverzüglicher Abtretung der drey Provinzen,

ans Zurücknahme des Patents, wodurch die Preußische Besitz-Ergreifung

von Hannover für provisorisch erklärt worden war. Man stritt Preußen

einen Thcil der stipnlirten Vortheile ab nnd verlangte die Schließung der

Häfen gegen die Brittische Flagge in eben der Art, wie sie stattgefunden

haben würde, wenn die Franzosen in das Chnrfürsienthnm zurückgekehrt wären

Der König hatte endlich die wahre Beschaffenheit der Freundschaft

des Französischen Kaisers vollständig erkannt. Er verbarg sich nicht länger,

daß die Früchte eines solchen Verhältnisses alle Mahl (allemal) dieselben

seyn müßten: ein einschläfernder Trank für eine Macht, die noch ihre

Kräfte fühlte; ein Werkzeug der Herabwürdigung nnd endlicher Unterjochung

für eine Macht, die keine mehr besaß.

Unterdessen hatte Napoleon alle Vortheile in seinen Händen. Die

Preußische Armee war zurückgekehrt. Die seinigcn hatten sich, nach einigen

unwesentlichen Bewegungen, worüber das betrogene Deutschland zu früh

gefrohlockt hatte, unter nichts bedeutenden Vorwänden diesseits des Rheins

festgesetzt. Das erste Zusammentreffen konnte Unglücksfälle herbeyführcn.

Der Krieg, der nicht unter allen Umständen das größte der Uebcl ist,

konnte es unter den damahligen »'erden. Der König wollte noch eine

Zeitlang bey seiner bisherigen Rolle stehen bleiben. Er wollte für einen

Augenblick, der sich damahls schon berechnen ließ, seine Kräfte, deren Europa

mehr als jemahls nöthig hatte, anfbcwahrcn, und um wenigstens die Ruhe

des Nordens zu sichern, bestätigte Er den neuen Tractat. Das Vertrauen

war indessen ohne Rettung dahin. Preußen war nunmehr überzeugt, daß

>.s beu der ersten Gelegenheit, wo man es ohne Gefahr entkräften nS



— 49 —

können glauben möchte, von seinem vermeinten Alliirten einen Angriff z»

erwarten hatte; überzeugt, daß es einen Grad des Ehrgeitzes giebt, den

nichts zn sättigen vermag, der von Anmaßung zu Anmaßung, zuweilen

ohne Plan, aber immer mit dem Bedürfnisse, alles zn verzehren, ohne

Unterlaß fortschreitet, über die Wahl der Mittel unbesorgt, die Waffen

und die Feder, die Gewaltthaten und die Eidschwöre, mit gleicher Ent¬

schlossenheit benutzend. Aber selbst mit dieser Ueberzeugung — so groß

ist dennoch die unglückliche Ueberlegenheit einer solchen Politik über die,

die bloß gerecht seyn will — erfüllte der König alle Bedingungen des

Tractats mit aller Sorgfalt eines gewissenhaften Alliirten, Es ist bekannt,

was die Folgen davon in Ansehung der Verhältnisse Sr. Majestät mit

England waren, Frankreich gewann nichts hierbey; aber es triumphierte

insgeheim über den Gedanken, zwei) Höfe veruneinigt zu haben, die vereinigt

ihm gefährlich werden konnten, und was in Frankreichs Augen seiner

Allianz mit dem Könige ihren eigentlichen Werth gab, war gerade, daß

diese Allianz Se, Majestät isolierte, indem sie die Meinung erregte, daß

Preußen der Mitschuldige an so vielfältigem Unglück sei).

Doch mit diesem Unglück begnügte man sich noch nicht. Wir werden

bald sehen, wie die Französische Politik, versichert, daß sie nun keinen Feind

mehr zn befürchten hatte, darauf rechnend, Oesterreich vernichtet zn haben,

in ihrem Urthcil über Rußland von eben so viel Unwissenheit als Ver¬

messenheit geleitet, und geblendet durch Preußens anscheinende Ruhe, die

Larve endlich von sich wirft, und mit Verachtung aller der Formen, die

sonst noch zuweilen geschont worden waren, alle Tractate und alle Rechte

ganz öffentlich mit Füßen tritt. Drey Monathe nach der Unterzeichnung

seincsTraetats mitPrenßenwarenschondie sämmtlichen Artikel desselben verletzt.

Der Traetat batte zur Basis den Flatus <guo des Augenblicks, in

welchem er geschlossen wurde, vor allen Dingen also die Garantie des

Deutschen Reiches und seiner Stände, in der Verfassung, in welcher sie

sich damahls befanden. Diese Wahrheit stießt nicht bloß aus der Natur

der Sache; der Traetat hatte auch den beyden Mächten ihre Pflichten

ausdrücklich vorgeschrieben. Man hatte Se. Majestät, dem Kayser von

Oesterreich, die Verhältnisse, in welcher der Preßburger Friede diesen

Monarchen gelassen hatte, mithin auch die Deutsche Kayser-Krone und

die damit verbundenen Rechte garantiert. Man hatte die Existenz von

Bayern und folglich auch alle die Verhältnisse, die es seit so vielen Jahr¬

hunderten an das Reich knüpften, durch dieselbe gemeinschaftliche Garantie

bestätigt, Drey Monathe nachher wirft der Rheinbund die Deutsche

Reichsvcrfassung über den Haufen, raubt dem Kayser den alten Schmuck

seines Hauses, und setzt Bayern und dreyßig andere Fürsten mit ibm

unter die Vormundschaft Frankreichs.

Doch, darf man wohl, um diese merkwürdige Begebenheit zu bcnrtheilen,

seine Zuflucht zu Tractaten nehmen? Von allen Tractaten habe» die

Nationen ihre Rechte; und, wenn Frankreich auch nicht mit der Heiligkeit

ä
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der Eide hier Spott getrieben hätte, diese That eines unerhörten Despotis¬
mus hätte dennoch alle Gemnther empört, Fürsten, die Frankreich nie
beleidigt hatten, ihrer Sonverainität zu berauben, sie in Vasallen einiger
Auserwählteu zu verwandeln, die selbst wieder Vasallen der Französischen
Regierung werden sollten; eine Constitution von tausendjähriger Dauer,
die eine lange Gewohnheit das Gedächniß ruhmvoller Zeiten, und vielfältige
wechselseitige Verhältnisse so vielen Fürsten thcuer gemacht hatte», die von
allen Europäischen Mächte», und unter ihnen auch von Frankreich, so oft
garantirt worden war, mit einem Federstrich zn vertilgen, sie zu vertilgen
im Angesicht der Verzweiflung der Mitschuldige» wie der Schlachtopfer,
indes man mit seinen Armeen die Stände, welche man zu bereichern vorgibt,
zu Grunde richtete, den Städten mitten im tiefsten Frieden Kontributionen
auslegt, den neuen Besitzern selbst nichts als ei» ausgesogenes Gerippe
übrig läßt; diese Konstitntionen zn vertilgen, ohne daß man den Kayser
von Deutschland, dem man eine Krone entreißt, ohne daß man Rußland,
noch ganz neuerlich Gcwährleister des Deutschen Bundes, ohne daß man
Preußen, noch wesentlicher bey diesem Bunde, der solcher Gestalt aufgelöst
werden sollte, interessirte, nur darüber befragt hätte! — Nein! man hat
Kriege und anhaltende Siege zuweilen große und denkwürdige Katastrophen
herbeyführcn sehen; aber ein solches Schauspiel im Frieden ist der Welt
noch nie dargeboten worden.

Der König hat die unglücklichenFürsten, die bey diesen Unternehmungen
gelitten babe», bedauert; aber er bedauert die nicht weniger, die sich durch
die traurige Beute reizen ließen, und Er würde sich vorwerfe», ihr Unglück
vermehrt zu haben, wenn Er sie mit zu großer Strenge beurtheilen wollte.
Zum Lohne ibrer Hingebung getäuscht, vielleicht gezwungen, Befehlen zn
gehorchen, die keinen Widerstand duldeten, oder, wenn selbst ihr Wille
berückt wurde, genugsam gestraft durch ihre Erwerbungen, und durch einen
Vasallen-Stand, der eben so hart ist, als ihre vorigen Verhältnisse ehrenvoll
waren, verdienen sie zuletzt wohl nicht, daß Deutschland den Stab über
sie breche. Vielleicht, wenn die edelmüthige Nation, der sie ehemals
angebörten, sich von allen Seiten erhebt, um ihre Unabhängigkeit zn
verfechten, vielleicht wird alsdann der Ruf der Dankbarkeit und der Ehre
auch bis zn ihnen ertönen, und ihre Ketten werden ihnen dann wenigstens
zum Abschen werden, wenn es darauf ankommt, sie mit de»? Blute ihrer
Brüder zu färben.

Es war noch nicht genug, daß diese despotische That Preußen schlechthin
beleidigte. Dem Käufer von Frankreich war daran gelegen, daß sie auch
in jedem ihrer Nebenumstände der Person des Königs empfindlich wurde.
Die Existenz des Prinzen von Dramen befand sich unter der gemein¬
schaftlichen Garantie der beyden Mächte; denn der König hatte die politischen
Veränderungen in Holland nur unter dieser Bedingung anerkannt. Seit
Jahren erwartete dieser Prinz, daß seinen durch die wechselseitigen Stipu¬
lationen Preußens und Frankreichs gesicherten Geld-Forderungen Genüge
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geleistet werden sollte. Die Batavische Republik hatte den Willen ge¬

habt, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Der Kayser Napoleon hatte es

ihr verboten. Weder die Erinnerung an diesen Umstand, noch Rücksicht

ans die Bande des Blutes, die den Prinzen an Se. Majestät knüpften,

noch die zwanzig Mahl final) wicderhohlte fwiederholte) Erklärung, daß

der König die Gerechtsame Seines Schwagers nicht im Stich lassen

könnte, waren im Stande, zn bewirken, daß man ihn nicht mit unter den

Hansen der Schlachtopfer zog. Er war der erste, dem man das Eigcnthum

seiner Väter raubte. Acht Tage zuvor hatte er vom Kayser einen Brief

empfangen, worin ihm, in den gewöhnlichen Formen, Theilnahme über

den Tod des Fürsten, seines Vaters, geäußert, und zn der friedlichen Be¬

sitznahme der Staaten seines Hauses Glück gewünscht wurde. Keiner

dieser Nebennmstände ist unwichtig; jeder wirft einen Lichtstrahl auf das
Ganze.

Cleve war dem Prinzen Mnrat zugefallen. Kaum Souverain ge¬

worden, wollte er auch schon Eroberer werden. Seine Truppen besetzten

die Abteyen Essen, Werden und Elten unter dem Vorwande, daß sie

zum Herzogthnm Cleve gehörten, ob sie gleich ganz neu erworbene Gebiete

waren, und zwischen ihnen und der abgetretenen Provinz auch nicht der

Schatten einer Verbindung obwaltete. Man quälte sich vergebens, um

diesem Frevel nur irgendwie einen Anstrich zu verleihen.

Wesel sollte dem neuen Herzoge, nicht dem Kaiser Napoleon ge¬

hören. Nie hätte sich der König dazu entschlossen, die letzte Festung am

Rheine in Frankreichs Hände zn liesern. Ohne sich mit einem Worte

darüber zu erklären, wurde Wesel zn einem Französischen Departement ge¬

schlagen !

Man hatte sich wechselseitig den Besitzstand der Oesterreichischeu

Monarchie und der Pforte garantirt. Der Kayser Napoleon wollte zwar,

daß Preußen durch diese Garantien gebunden sey; denn sie waren in

seinen Händen ein Werkzeug, dessen er sich bedienen konnte, je nachdem

seine Politik es verlangte; ein Vorwaud, um in irgend einem Streite,

den seine Ehrsucht herbengeführt hätte, Opfer zu begehren. Er selbst

aber hielt sich solange daran, als sein Interesse ihm nicht einen anderen

Gang vorschrieb. Ragusa, obgleich unter dem Schutze der Pforte, wurde

von seinen Truppen in Besitz genominen. Gradisca und Acquileja wurden

Oesterreich entrissen, ungefähr unter eben dem Vorwande, welcher die

Franzosen in die dreh Abteyen geführt hatte.

Man war bey allen politischen Berechnungen von der Idee aus¬

gegangen, daß die von Frankreich geschaffenen neuen Staaten, im eigent¬

lichen Sinne Staaten, und nicht französische Provinzen seyn würden. Es

kostete dem Cabinet von St. Cloud nur Ein Wort, um ihnen ihre Un¬

abhängigkeit zu rauben. Man erfand die Benennung: das große

Reich, und war sofort von nichts als Vasallen umringt.

Von dem Tractate war also keine Spur mehr vorhanden. Und
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Preußen fuhr fort, seine Häfen gegen England zu verschließen' Und

Preußen glaubte noch immer, Verpflichtungen auf sich zu habe»!

Der Käufer benachrichtigte endlich Se, Majestät, daß es Ihm ge¬

fallen habe, das Deutsche Reich aufzulösen und einen Rheinischen Bund

zu stiften, und forderte den König auf, einen ähnlichen Bund im Nörd

liehen Deutschland zu Staude zu bringen. Das mar die gewöhnliche und

lange mit Erfolg gekrönte Taktik, im Augenblicke der Geburt eines neuen

Projects den Höfen, die diesem Projekt Schmierigkeiten in den Weg legen

konnten, irgend eine Lockspeise darzubieten. Der König ergriff die Idee

eines solchen Bundes; nicht etwa, als wenn jene nun längst schon ge¬

würdigten Ratbschlägc den geringsten Eindruck auf ihn gemacht hätten;

wohl aber, weil in der That die Umstände Ihn dazu verpflichteten, und

weil nach dem Abfalle der zum Rheinbünde übergetretenen Fürsten eine

enge Verbindung zwischen den Nördlichen mehr als je die Bedingung

ihrer Sicherheit war. Der König beschäftigte sich damit; aber glücklicher

Weise nach anderen Grundsätzen als denen Seines Musters. Er setzte

Seinen Stolz darin, die letzten Deutschen unter Seine Fahnen zu ver¬

sammeln ; aber die Rechte eines jeden sollten unverletzt bleiben, und die

Ehre allein die Verbündeten an einander knüpfen.

Aber Frankreich sollte den König zu einer Maßregel aufgefordert

haben, die nützlich für Preußen gewesen wäre! Wir werden bald sehen,

was es heißt, wenn Frankreich mit Gunstbezeugungen auftritt.

Zuvörderst hatte mau Sorge getragen, in das Grundstatnt des

Rheinbundes einen Artikel einzuführen, welcher den Keim zu allen künftigen

Umgriffen enthielt. Man erbot sich, noch andere Fürsten in diesen Bund

aufzunehmen, wenn sie Verlangen dazu beweisen sollten. Auf diese Art

ließ mau abermahls alle Verhältnisse in Deutschland unentschieden, und,

indem man sich die Mittel vorbehielt, die schwächeren Staaten durch

Versprechungen oder Drohungen hinzureißen, sah man dem Zeitpunkte

entgegen, wo man jenen Punkt bis ins Herz der Preußischen Monarchie

verpflanzt hätte.

Und damit dieß niemanden zweifelhaft bleiben möchte, wurde auf

der Stelle der erste Versuch unternommen. Zum Glück traf er einen

Fürsten, der die Furcht nicht kennt, und der die Unabhängigkeit als den

höchsten Gegenstand seines Ehrgeizes betrachtet. Der Französische Minister

zu Kassel lud den Churfürstcn ein, sich seinem Herrn in die Arme zu

werfen. Preußen thäte nichts für seine Wirten! (Es ist wahr, daß

Napoleon die seinigeu besser zu behandeln weiß, und jedermann sieht,

daß Spanien und Holland und die Könige von Baiern und Württemberg,

der Allianz mit Ihm, Frieden, Unabhängigkeit und Ruhm verdanken!)

Preußen thäte nichts für Seine Alliirten! Napoleon dagegen würde den

Beptritt des Churfürsten durch eine Vergrößerung seines Gebietes ver¬

gelten.

Und diese Treulosigkeit wurde gegen einen Alliirten verübt! In
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eben dem Augenblicke, wo man den König aufforderte, eine Verbindung

zu stiften, von welcher Hessen die erste Vormauer abgeben sollte, suchte

man einen Fürsten von Ihm abzuwenden, de» Familien-Verträge, zahl

reiche Bündnisse und Verhältnisse jeder Art aufs engste an Se, Majestät

Person gebunden hatten!

Aber selbst diese feindseligen Schritte waren noch zu leicht. Wünscht

man zu wissen, was die Lockspeise war, wodurch man den Chnrfürsten

von Hessen gewinnen wollte, und mit welcher Vergrößerung man Ihm

schmeichelte? Es war der Prinz von Oranien, der Schwager des Uöuigs,

dieser zwey Mahl (mal) schamlos Hintergangene Prinz, der jetzt zum

dritten Mahle (Male) beraubt werden sollte. Er besaß noch das Land

Fulda. Man versprach es dem Chnrfürsten. Man hätte es gegeben,

wenn der Kurfürst es gewollt und Preußen nicht zu den Waffen ge¬

griffen hätte.

Seine Majestät sahen das System der Usurpationen jeden Tag einen

Schritt vorwärts thnn; Sie sahen, wie man einen immer engeren Kreis

um Sie her zog, und selbst das Recht, Sich in diesem zu bewege», Ihnen

streitig zu machen ansing. Denn ein ausschweifender Beschluß verbot

schon allen fremden Truppen, bewaffnet oder nicht, den Durchgang durch

die Staaten der Conföderation. Dieß hieß, allein Völkerrechte zuwider,

die Verbindung zwischen den einzelnen Hessischen Provinzen aufheben.

Dieß hieß, Borwände zu Händeln bereiten. Dieß war die erste Strafe,

die man über einen cdelmüthigen Fürsten verhängte, der einen Vertheidiger

einem Herrscher vorgezogen hatte.

Ilnd auch dann noch — Seine Majestät konnten nicht ohne Ver¬

wunderung daran zurück denken — auch nach diesem allen berechnete der

König noch, ob es nicht eine Combination geben sollte, die diese Lage der

Dinge mit der Erhaltung des Friedens vereinbar gemacht hätte.

Der Kayser Napoleon sorgte dafür, auch diese letzten Zweifel bald

zu zerstreuen. Zwey Friedens-Unterhandlungen wurden damahls in Paris

geführt, die eine mit einem Russischen, die andere mit Englischen Ministern.

In jeder von Heyden Unterhandlungen enthüllten sich die Gesinnungen

gegen Preußen.

Durch den Tractat, welchem der Kayser Alexander die Bestätigung ver¬

sagte, erbot sich Frankreich, in Gemeinschaft mit Rußland zu verhindern, daß

Preußen dem Könige von Schweden seine Deutschen Staaten entrisse.

Aber seit mehreren Monathen hatte das Cabinct von St. Clvud den

König bestürmt, zur Besitznahme dieser Staaten zu schreiten, in der drey-

fachen Absicht, sich an dem Könige von Schweden zu rächen, Preußen

mit allen andern Höfen zu entzweyen, und das Stillschweigen Preußens

zu der Umkehrung des mittäglichen Deutschlands zu erkaufen. Aber seit

eben so langer Zeit hatte der König diese Absichten durchschaut, wie

peinlich Ihm auch Sein unglücklicher Zwist mit Schweden seyn mochte.

Er hatte dafür gesorgt, jeden Verdacht eines eigennützigen Plans ans



— 54 —

dem Wege zu räumen, und der Kapscr Alexander mar der Depositair

Seiner Versprechungen gewesen. Nim änderte sich die Szene ans Ein

Mahl (mal), und Napoleon, lange genug der Feind des Königs von

Schweden, hatte sich in den Beschützer desselben verwandelt.

Es ist nicht überflüssig, hier noch zu bemerken, daß in eben diesem

berüchtigten Traetate der Französische Kapser, um dem edcln Interesse,

welches der Petersburger Hof fortdauernd an der Erhaltung des

Neapolitanischen nimmt, Genüge zu leisten, dein letzter» eine Schadlos¬

haltung versprach, indem er den König von Spanien bestimmen wollte,

ihm die Balearischen Inseln abzutreten. So verhält es sich mit den

Vergrößerungen, auf welche seine Alliirten Anspruch zu machen haben.

Dies; alles waren Vorspiele zu den Schritten gegen Preuße». Wir

nähern uns dem Augenblicke, der Se. Majestät entschied.

Preußen hatte von seinen Tractaten mit Frankreich noch nichts als

Demüthigungcn und Verlust eingeerndtet. Ein einziger Vortheil war

Preußen geblieben. Das Schicksal Hannovers lag in seinen Händen, und

es mußte in seinen Händen bleiben, wenn das letzte Unterpfand der

Sicherheit des Nordens nicht vernichtet werden sollte. Napoleon hatte

diese Lage der Dinge feverlich garantirt. Er nnterhandelte mit England

ans der Basis der Zurückgabe des Chnrfürstenthnms. Der König ist im

Besitz der Beweise.

Der Krieg war nun durch die That erklärt. Jede Maßregel

Frankreichs verkündigte ihn. Von Monath zu Monath versprach irgend

eine neue Bekanntmachung den Rückmarsch seiner Armeen. Ein eitler

Vorwand über den andern hielt sie in Deutschland fest. Und zu welchen

Operationen? Großer Gott! um die Sonverainität der Deutschen bis

ans die letzte Spur zu vertilgen, um die Könige wie Präfeeten zu be¬

handeln, um die Länder auszuzehren, um Bürger, die nur ihren eigenen

Regenten verantwortlich waren, vor militärische Tribunäle zu schleppen,

um Andere, die friedlich in. fremden Staaten unter fremden Souverains,

sogar in der Hauptstadt eines Deutschen Kaisers lebten, für vogelfrep zu

erklären, weil sie Schriften publizirt hatten, wo die Französische Regierung,

oder wenigstens ihr Despotismus angegriffen war, und das in einem

Zeitpunkte, wo eben diese Regierung täglich zuließ, daß besoldete Libellen¬

schreiber unter ihrem Schutze die Ehre aller Kronen und die heiligsten

Gefühle der Völker angriffe». Jene Armeen verminderten sich nun keines-

/ weges, sondern verstärkten sich allmählig immer mehr, rückten den Gränzen

Preußens oder seiner Alliirten innner näher, setzten sich in eine Ver¬

fassung, die nur Preußen bedrohen konnte, und vermehrten sich selbst in

Westphalen, von wo aus ihr Weg wohl nicht nach den Mündungen des

Cattaro ging.

Es war nicht mehr zweifelhaft, daß Napoleon Preußen mit Krieg

überziehen, oder es ans immer zum Kriege unfähig machen wollte, indem

er es von Demüthigung zu Demnthigung, bis zu einem Zustande von
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politischer Herabwürdigung und Obnmacht geführt hätte, in welchem ihm,

nach Verlust aller seiner Vormauern, kein anderer Wille, als der seines

fürchterlichen Nachbarn, geblieben semi würde.

Der König stand nicht länger an: Seine Armeen zogen sich zu¬

sammen. Der General Knobelsdorfs wurde nach Paris gesendet, um die

letzten Erklärungen Sr. Majestät zu überbringen. Es gab nur eine

Maßregel noch, die dem Könige einige Sicherheit gewähren konnte; dies

war die Rückkehr der Französischen Truppen über den Rhein. Die Zeit

der Reden war vorüber, obgleich das Cabinet von St. Clond sieb immer

noch srepgebig darin bewies. Der General Knobelsdorfs hatte den Befehl,

ans jener Maßregel zu bestehen. Sie erschöpfte noch nicht die gerechten

Forderungen des Königs, sie sollte nur den übrigen vorangehen; sie war

die Bedingung Seiner künftigen Existenz; zugestanden oder nicht zu¬

gestanden, mußte sie endlich ein Licht über die eigentlichen Gesinnungen
des Französischen Kapsers verbreiten.

Eitle Demonstrationen, durch eine lange Erfahrung ans ihren wahren

Werth zurückgeführte Argumente, waren die einzige Antwort, welche der

König erhielt. Weit entfernt an Znrückberufnng der Französischen Armeen

zu denken, kündigte man an, daß sie verstärkt werden sollten; aber mit

einem Hohn, der noch merkwürdiger war, als diese Weigerung, erbot man

sich, die Truppen, die in Westpbalen vorgerückt waren, bcimkebren zu lassen,

wenn Preußen seine Rüstungen einstellen wollte. Dies; war noch nicht

alles. Man erkühnte sich, den Ministem des Königs zu erklären, daß es

den Städten Hamburg, Bremen und Lübeck nicht erlaubt sepn sollte, der

Nordischen Conföderation beizutreten, sondern Frankreich vielmebr sich

vorbehielte, sie in seinen Schutz zu nehmen; gleich als wenn zn eben der

Zeit, wo Frankreich in dem Bezirke des andern Bundes Städte ver¬

schenkte und Gesetze promulgirtc, ohne irgend einer Macht den geringsten

Einspruch zu gestatten, man dem Könige hätte znmuthcn dürfen, ein

fremdes Interesse im Herzen seiner Monarchie zn dulde». Ein anderer

Contrast erbitterte den König aufs höchste. Er empfing von; Käufer

einen Brief voll von jenen Versicherungen der Achtung, die freplich, wenn

die Thatsachen nicbt damit übereinstimmen, als nichts zu betrachten sind,

die aber die Würde der Sonverains ihnen selbst an der Schwelle des

Kriegs noch zur Pflicht macht. Und wenig Tage nachber, in einem

Augenblicke, wo das Schwerdt noch nicht gezogen war, wo die Minister

des Kapsers denen des Königs noch Betheuerungen über Betbeuernilgen

von seinen friedlichen Absichten vorspiegelten, erschien der Publicist vom

löst" September mit einer Diatribe ^Streitschrift, Ausfall) gegen den

König und den Preußischen Staat, von Seiten ihrer Schreibart der

schmutzigsten Perioden der Revolution würdig, ehrenrührig für die Nation,

in andern Zeiten, als die nnsrigen, der feperlichsten Kriegserklärung gleich

geltend. Der König kann allerdings Verlänmdungen, die nichts als

Widerwillen erregen, verachten; wenn diese Verlänmdungen aber dazu bep-
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tragen, Ihm über die wirkliche Lage der Dinge Aufschluß zu geben, so

wäre es unklng, sie bloß mit Verachtung zu behandeln.

Uebrigens war nun auch der letzte Zweifel verschwunden. Ans dem

Innern Frankreichs marschirten Truppen gegen den Rhein. Der Vorsatz,

Preußen anzugreifen, war klar und zuverlässig. Eine kostbare Zeit ging

verloren. Der König ließ durch den General Knobelsdorfs eine Rote

überreichen, welche die Bedingungen enthielt, unter denen Er noch bereit

war, sich zu vergleichen. Diese Bedingungen waren:

1. Daß die französischen Truppen ungesäumt Deutschland räumten;

2. daß Frankreich der Bildung des Nördlichen Bundes kein Hindernis;

mehr entgegen setzte, und daß dieser Bund alle große und kleine

Deutschen Staate», die in den Fundamental-Akten des Rheinbundes

nicht als Mitglieder dieses letztern genannt sind, umfassen könnte;

daß unverzüglich eine Unterhandlung zum Behnfe der näher» Be¬

stimmung aller noch streitigen Gegenstände eröffnet würde, wo für

Preußen die Zurückgabe der drey Abteye» und die Trennung der

Stadt Wesel von den; Französischen Reiche die Prälinünar-Artikcl

seyn müßten.

Diese Bedingungen sprechen für sich selbst. Sie beweisen, wie sehr

noch in diesem Augenblicke der König seine Forderungen mäßigte, und wie

sehr die Erhaltung des Friedens, wenn Frankreich ihn gewollt, von

Frankreich abgehangen hätte.

Der vom Könige bestimmte peremtorische fentscheideude Tag, die un-

versänmliche Frist) Termin zur Entscheidung über Frieden oder Krieg ist

verstrichen. Se. Majestät haben die Antwort des Eabinets von St. Cloud

nicht erhalten, oder vielmehr die Zurüstnngen, die um Sie her geschehen,

geben Ihnen die Antwort täglich. Der König kann die Ehre und

Sicherheit Seiner Krone forthin nur den Waffen anvertrauen. Er er¬

greift sie mit Schinerz, weil ein durch die Thränen seiner Völker erkaufter

Ruhm nie sein Wunsch gewesen war, aber auch mit Ruhe, weil Seine

Sache gerecht ist. Der König hat die Nachgiebigkeit bis an die letzte

Gränze getrieben, bis dahin, wo die Ehre nicht gestattet hätte, weiter zu

gehen. Der König hat Alles, was Ihn bloß persönlich kränken konnte,

geschehen lassen. Er hat sich über die Urtheile der Unwissenheit und über

die der Verläumdung hinweggesetzt, stets hoffend, daß es Ihm gelingen

würde, Sein Volk ohne Erschütterung bis an den früher oder später un¬

ausbleiblichen Zeitpunkt zu führen, wo ungerechter Größe ihr Ziel gesteckt

wird, und der Ghrgeitz, wenn er hartnäckig alle Gränzen verkennt, zuletzt

sich selbst überspringt.

Se. Majestät ergreifen die Waffen, weder um einer lange gewährten

Erbitterung Luft zu inachen, noch um Ihre Macht zu vermehren, noch

um eine Nation, die Sie zu schätzen wissen, in ihren natürlichen und

billigen Gränzen zu beunruhigen, sondern um Ihre Monarchie vor dem

Schicksale, welches man ihr zubereitete, zu bewahren, um dem Volke
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Friedrichs seine Unabhängigkeit und seinen Ruhm zu erhalten, um das

unglückliche Deutschland von dein Joche, worunter es erliegt, zu befrepeu,

und um zu einem ehrenvollen und sichern Frieden zn gelangen. Der

Tag, wo Er diesen erreicht, wird des Königs schönster Triumph scyn.

Die Begebenheiten des Kriegs, der sich eröffnet, sind in der Hand der

allerhöchsten Weisheit. Der König überläßt andern vorzeitige Prahlereyen,

wie er ihnen so lange den traurigen Genuß muthwilliger Beleidigungen

und unverantwortlicher Lästerungen überließ. Aber Er führt zum ehren¬

vollsten Kampfe eine Armee, die ihres Ruhms würdig ist. Aber Er be¬

herrscht eine Nation, auf die er stolz sepn kann; und wenn Er bereit ist,

Sein Blut für sie zu vergießen, so weiß Er auch, was Er von ihrer

Energie und von ihrer Liebe zu erwarten hat. Aber Fürsten, die Zierde

des deutscheu Namens, Seiner Dankbarkeit, Seiner Rechtlichkeit gewiß,

und die wenigstens an Seiner Seite den Sieg nicht fürchten dürfen,

haben ihre Fahnen mit den Seinigeu vereint. Aber ein Souverain, der

einen der ersten Throne der Welt durch Seine Tugenden ehrt, ist von

der Gerechtigkeit Seiner Sache durchdrungen. Aber die Stimme der

Völker ruft und segnet allenthalben seine Waffen, und selbst da, wo das

Schrecken sie verstummen heißt, meldet sie sich nur um so dringender an.

Mit so vielen Bewcgungsgründeu zum Bewußtseyu seiner Kraft und zur

Ruhe, ist es Preußen wohl erlaubt, fortdauernd an seine hohe Be¬

stimmung zu glauben.

Aus dem Hauptquartier zu Erfurt, am 9zcn October l896.

—



MitiHe M Topographie des Amtes Herbede.
Von I. 5). BornN

I. Die vorgeschichtliche Zeit und die Lehren der Geologie.

„Man sieht es dein freundlichen Orte Herbede ^ nicht an, daß er zn den

ältesten gehört, von denen wir aus Westfalens Vergangenheit Kunde haben.

Da bis in die Zeit der Karolinger Westfalen im Ganzen für die Außen¬

welt eine terra, inooAuita war, so sind sowohl die römischen, als auch

' Das Märkische Museum in Witten ist seit mehreren Jahren im Besitze einer
Anzahl von Urkunden, welche sich auf Herbedc beziehen, und die es der Güte des
vcrew. Gutsbesitzers Ad. Stratmann auf Niederste Berghams, dem Herrn Bier-
braucrcisitzcr Fr. Brinkmann scn. in Hcrbede, dem Herrn Weßbcrg in Heven und
dem Bäckermeister H. Kipp in Witten verdankt. Ende Januar 1901 ^erhielt es
durch freundliche und emsige Bemühung des Herrn Rcstanratcurs Aug. Schömberg
jnn. in Witten von dem Herrn Gutsbesitzer Otto Buschmann zn Klcinhcrbedc
wieder ein Eonvolnt wertvoller Urkunden und Schriften, die nebst den vorerwähnten zu
veröffentlichen mir als eine Pflicht der Dankbarkeit erscheint, und dies um so mehr,
als in v. Steinens Westfäl. Geschichte Hcrbede in der That etwa? kurz weggekommen
ist. Ist es nun auch keine bequeme und dankbare Aufgabe, eine Srtsgeschichtc zu
schreiben, so darf ich doch jedenfalls hoffen, durch diese meine Beiträge den werten
und geschätzten Freunden unserer Vercinsbcstrcbnngcn im Amte Herbedc und vielleicht

auch einigen andern eine kleine Freude zu bereiten.
Die Geschichte des „alten Gerichts Hcrbede" ist gedruckt in Joh. Dicdr. Fr.

Ernst v. Siemens „Westfälischer Geschichte", Lemgo 1700, Teil IV, stück XXVI11,
S. 761 bis S. 805. — Ein kurzer, aus dieser Quelle geschöpfter AuSzng findet
sich in der „Statistik des (alten) Kreises Bochum für die Jahre 1865—1875;

zusammengestellt stm Bureau des Landratsamts des Landkreises Bochum",
(Bochum 1878), S. 13. — Einiges bringt IN. Gnst. Natorp in seinem vorzüglichen
Buche« „Ruhr und Lenne, Führer durch das südliche Westfalen," 3. nmgearb.
Auslage. Iserlohn, Verlag von Jnl. Bädcker (S. 96—99). — Herr Pfarrer
Kicnecker in Hcrbede lieferte im l. Jahrgange dieser unserer Vereinsschrift xnZ95—102 den Beitrag: „Einiges über Kirchenbücher und aus Kirchenbüchern der cv.
Gemeinde Herbedc." — Eine kurze „Geschichte vom Schlosse Hardcnstcin" vcr
ösfcntlichtc G. Haren in seiner „Geschichte der Stadt Witten" pp. (Arnsberg 1881,
Druck von F. W. Becker und Comp.; im Selbstverläge der Verfasser G. Haren
und E. Nitsch S. 76—81.) — 1891 erschien bei C. Itcißncr in Leipzig: „Gudula
v. Hardenberg. Eine Erzählung ans den Tagen Engelberts III. von der Mark
und Dortmunds grosser Fehde"; von Max Scippel in Bochum. — Andere zuständige
Schriften und Quellen sind mir nicht zur Hand oder auch unbekannt.' v. Steinen, Wests. Gesch. S. 761: „Hcrbede, in alten Nachrichten auch
„Herlbcck" (auf dem Kirchensicgcl vom Jahre 1163 steht Herlbecht geheißen, ist ein
weitläufig Kirchdorf nebst einem eigenen Gericht, an der Ruhr zwischen Dortmund
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die fränkischen Schriftsteller sehr karg in ihren Mitteilungen über west¬

fälische Localitäten. Herbede wird aber schon in einem Werke ans dem

Anfange des 9. Jahrhunderts erwähnt. Damals wurden die Gebeine des

heil. Vitus von S. Denys in Frankreich nach Corvey gebracht. Unter

dem Volke, welches bei dieser Veranlassung von allen Seiten aus Westfalen

herbeiströmte, um den Heiligen anzubeten, wird auch ein krankes Weib

aus „Heribeddiu" genannt, das die Gesundheit wiederzuerlangen suchte,

was ihm denn auch, wenn man dem erzählenden Mönche glauben darf,

vollständig glückte." 2

Aber noch um viel weiter zurück greift die anheimelnde und anmutige

Sage! „Der Hünenberg gegen dem Schlos Kemna (Hans Kemnade,

Gemeinde Stiepel) über soll von den Hunnen den Namen tragen." ^ Und

der Ursprung der Burg Hardenstein soll in die Zeiten Karls des Großen

fallen; dieser Kaiser hätte sie dein Herzoge Wittekind als Eigentum geschenkt,

von dessen Familie sie dann später in den Besitz der Familie v. Hardenberg

überging. Jedenfalls find die noch jetzt stehenden Ruinen " die Ueberbleibsel

einer Burg aus viel späterer Zeit. — Die Sage geht noch weiter zurück;

sie bringt den Hardenstein sogar mit den Nibelungen und Siegfried in

Verbindung. Nach ihr lebte auf dem Schloß Hardenberg oder Hardenstein "

Nibelnng HNeveling heißt er heute beim Volke,) ? der Neffe des alten

Nibelnng, dessen Söhne Siegfried erschlug. Der Zwerg Goldemar

und Blaukenstein iu einer angenehmenund fruchtbaren Gegend gelegen, und haben
die Einwohner des Dorfes nicht allein, sondern auch im ganzen Kirchspiel schön
Kornland. Weiden, Wiesen nnd Waldungen." — S. 792: „Das Kirchspiel bestehet
anS folgenden Bancrschaftcn: 1. Das Kirchdorf Herbcde wird gethcilt in die Osler -
nnd Wcstcrbancrschaftcn. 2. Ostcrbauer vor dem Holz. 3- Howische. 4. Dürholz.
5. Klein Herbcde." — Hierzu ist zn bemerken, das; No. 1 jetzt Ost- nnd Wcsthcrbcdc,
Leo. 2: Vormholz, No. 3: Heven, No. 1: Durchholz genannt worden, und das;
„Klcin-Hcrbedc"nur zum kleineren Teile mit einigen Höfen und Ländcrcicn zur
jetzigen Gemeinde Heven, zum größeren aber zur Bancrschaft lGcmeinde) Qncrcn-
bnrg, Amt Bochum Süd, gehört.

" Natorp: Ruhr nnd Lenne, S. 93. —
' v. Steinen, Wests. Gesch., Stück XXVIII, S. 765.
"„Sie standen beim Bau der „Rnhrthalbahn" in Gefahr weggeräumt zu

werden;" das vor ihucn nach der Ruhr hin gelegene „Haus Hardenstein" wurde
auch damals abgebrochen,wf. im Jahrgang III dieses Büches, 1888^1889, S. IV'
nud V und die vorgchefteten beiden Abbildungen!) „Die Kgl. Direktion der
B. Mark. Eisenbahn hat indeß^anf ein deshalb von vielen Geschichts und Natur¬
freunden aus den umliegenden «Städten an sie gerichtetesGesuch in anerkennenswerter
Weise «sorge getragen." (Natorp: Ruhr und Lenne, S. 99.) —

"Hier findet in K. Simrocks Gedicht, nach dem Natorp („Ruhr nnd Lenne"
S. 96-98) die Sage erzählt, dieselbe Verwechselungstatt wie in Max Scippels:
„Gudala v. Hardenberg." — Vielleicht babcn die späteren Besitzer der alten
„Grafschaft Hardenberg," die noch ans Karten aus der Mitte des 18. Jahr
Hunderts verzeichnet ist, von ihrer Burg „Hardenberg" ans einst „Hardenstein"
erbaut. Augenblicklich bemüht sich Herr Gutsbesitzer W. Gölte in Bommern, mit
Hilfe eines sachverständigenBaumeisters, die einstigenUmrisse der Burg Hardcn
stein nach den noch aufzufindendenGrundmauer» festzustellen.

'Der Namen existiert in hiesiger Gegend vielfach als Familien-Name.
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(Volmar) ^ entfloh nach dein Tode des alten Nibelung von Siegfried nach Sachsen

nnd besuchte dort von Zeit zu Zeit den Neffen seines früheren Herrn. Er nannte

ihn Schwager, schlief mit ihm in einem Bette, spielte mit ihm, war ihm über¬

haupt ganz ergeben und stand ihm in allen Fährlichkeiten mit Rat nnd That

zur Seite. Niemand sah ihn; nur zuweilen ließ er seine weiche kalte Hand bei

Tisch befühlen. — Die Besuche Goldemars wurden aber noch häufiger,

seitdem Gotelinde, die Braut Dietrichs, bei ihrem Oheim Nibelung zum

Besuch eingetroffen. — Das ging nun so fort, bis eines Abends Goldemar

und Gotelinde verschwanden. Sie sind seitdem nicht wiedergesehen. —

Nach einer anderen Wendung der Sage spielte der Küchenjunge der Burg

dem „König Volmar" einen Streich, indem er ihm aus den schmalen

Stiegen der Wendeltreppe Erbsen streute, um ihn zu Falle zu bringen.

Aber Nachts ertönte plötzlich in der Burg ein schreckliches Gepolter und

Geschrei, das dann eben so plötzlich wieder verstummte. Als die Knechte

des Morgens in die Küche traten, fanden sie den Jungen zur Hälfte

gebraten am Spieß und zur Hälfte gesotten im Topfe. Volmar verließ

von jetzt an das Schloß und, wie er dem Herrn desselben durch Schrift-

zügc über seiner Thür verkündete, Reichtum nnd Güter schwanden, Unglück

und Not drangen ein, nnd die Burg fiel in Trümmer. Wenn aber das

Geschlecht »cn emporsproßt und drei Hardenberg« vom Hardenstein im

Leben sind, dann wird das Schicksal versöhnt sein nnd die Burg in

neuem Glänze erstehen." —

So weit Natorp nach K. Simrock. — Wer dächte hierbei nicht an

die „Heinzelmännchen" in Köln von A. Kopisch und an einige Grimm'schc

Märchen! — Es ist mir nicht bekannt, ans welcher Ouclle Simrock

schöpfte, doch null es mir scheinen, daß er v. Steinen benutzte und beide

von diesem S. 775—779 ausführlich berichtete Märchen in seinem hübschen

Gedichte in eine Sage vcrwob. v. Steinen verlegt mit gutem Grunde

die Zeit der Entstehung der Sage an das Ende des l4. Jahrhunderts,

wo die im „Nibelungcn-Liedc" gesammelten uralten Deutschen Heldensagen

von Siegfried dein Drachentötcr, von Dietrich von Bern pp. durch fahrende

Sänger bereits in weitereu Kreisen bekannt geworden waren. Er sagt in

seiner „Westphäl. Gesch. Stück 28, S. 775 nnd 776: „1382: Neveling
v. Hardenberg, Gemahlin Stine, ihre Kinder Henrich und Gertrud. N. —

Zu dieses Neveling v. Hardenberg Zeiten soll sich auf dem Schlosse

Hardenstein etwas seltenes begeben haben, davon (stodolinus ((stosmoärom

notut Vl. o. 70. np. Noik. 8. Ist. (st. B. 0. p>. 286) folgenden Bericht

abstattet" pp., und er resümiert S. 779n.780 sein Urteil kurz dahin: „Ob

nun gleich bey diesen Nachrichten meine Erinnerung nicht nöthig wäre, so

dünket mich doch, daß, da (stolmlinrm zu eben der Zeit gelebet bat, in

welcher die Sache soll geschehen scpn, man ihm viel ehendcr zu glauben

^Jedenfalls ist es auffällig, daß der Name von „Volmestcin oder Vvlmudc-
stcin," es. die vorigen Jahrgänge dieses Buches, auch später erst in das heutige
„Volmarstein" umgewandelt wurde.
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hätte, als der letzten Erzählung, die ohne dein so wol wegen der Umstände,

als Zeit, sehr fabelhaft lautet. — Doch ich halte die ganze Sache für

nichts." —

Die letzte, in der gedruckten Genealogie derer v. Laer bei Beschreibung

des Schlosses Hardenstein erzählte und später ans dem Holländischen ins

Deutsche übersetzte Sage berichtet v. Steinen S. 778 und 779:

„Von dem Hanse Hardenstein wird die hepdnische Fabel erzählet,

daß sich hier vorzeiten ein Erdmängen sJVontsr mnmnokon) " aufgehalten,

welches sich König Volinar genennet und diejenige Kammer bewohnet

hätte, welche von den hepdnischen Zeiten an bis auf den heutigen Tag

Volmars Kammer beisset. Dieser Volinar nmste jederzeit einen Platz am

Tische und einen für sein Pferd im Stalle haben, da denn auch jederzeit

die Speisen, wie auch Haber und Heu verzehret wurden, vom Menschen

und Pferde aber sähe mau nichts, als den Schatten. — Nun trug es

sich zu, daß aus diesem Hause ein Küchenjunge war, welcher begierig

seyende diesen Volmar, wenigstens seine Fußtapfen zu sehen, hin und

wieder Erbsen und Asche streute um ihn solcher gestalt fallend zu machen.

Allein es wurde sein Vorwiz sehr übel bezahlet; den» auf einen gewissen

Morgen, als dieser Knabe das Feuer anzündete, kam Volmar, brach ibm

den Hals und hieb ihn zu Stücken, da er die Brust an einen Vpies

steckte und briet, etliches röstete, das Haupt aber nebst den Beinen kochte.

Als der Koch bev seinem Eintritt in die Küche dieses erblickte, wurde er

sehr erschrocken und durfte sich fast nicht in die Küche wagen. Sobald

die Geeichter fertig, wurden solche auf Volmars Kammer getragen, da

man denn hörte, daß sie unter Frendengeschrev und einer schönen Musie

verzehret wurden. Und nach dieser Zeit hat man den König Volmar nicht

mehr verspühret, über seiner Kammerthür aber war geschrieben: daß das

Haus künftig so unglücklich sepn sollte, als es bishero glücklich gewesen wäre,

auch daß die Güter versplittert und nicht ehender wieder zusammenkommen

solten, bis daß drey Hardenberg«: v. Hardenbergs im Leben seyn würden.

" Das „graue Männchen" des Harzes und der Elbgegcnden.

Erbsen wie Asche spielen häufig in uralten deutsche» Märchen cim^wichtige
Rolle, desgleichen Linsen. Von solchen Erbsen und Linsen erhielt der Tod, der
„Klapperbcin oder Sensenmanns der zuweilen anch durch den leibhaftigen „Gott,
scibciuns", den bockhörnigen Satanas mit Knhschwanz und Rindcrklane oder
Pferdchnf ersetzt wird, weil er mit einer armen Seele dahin akkordicrt hatte, jedes
Jahr eine ans einem Sacke. Man konnte ihn ja anführen und ans einen Pflaumen
oder Kirsch-, Birn oder Apfelbaum bannen, von dem er nicht eher wieder
herunter kommen konnte, bis er in einen solchen oder ähnlichen Eontraet feierlich
eingewilligt. Die Redensart: „Der arme Teufel" hat sich, wie diese Sagen, bis
in unsere Zeit in Ost- und Westclbicn erhalten. ^ ^ Asche oder auch
Häcksel wurden noch im 19. Jahrhundert in abgelegenen Dörfern dem Brautpaare
auf den Kirchweg gestreut, welches die kirchlichen Ehren widerrechtlich in Anspruch
nehmen wollte. Selbst evangelische Geistliche rissen der nicht tngendsam gewesenen
Braut den grünen Myrthcnkranz ab oder forderten sie vor dem Traualtare ans,
ihn abzulegen. Einem ehrbaren Brautpaare aber werden noch heute Grün und
Blumen gestreut.
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Der Spies und Rost sind lange zum Gedächtnis verwahret, aber >651,
als die Lotharinger in diesen Gegenden hansetcn, " weggeplündert worden,
der Topf aber, öcr ans der Küchen eingemauert ist, ist noch vorhanden.
Ich habe den Topf, in welchen ohngefähr 4 Maas; gingen, und welcher
von gelbem Metal, aber unten zerbrochen war, selber auf der Abdev zu
Fröndenberg gesehen, als ihn die verwitwete Frau v. Imor, gebohrene
v. Lmppst, für etlichen Jahren vom Hardenstein weg, nnd mit sich nach
Holland nahm. Die Figur stehet Ruin D XX. Rum. II.

Gobelinus aber erstattet nach v. Steinen, S. 776—773 folgenden
Bericht:

..Istis tomporibns gnistnm inoubns. nominnns ss llsAom (stolckcnnor,
oonjnnxit so tnmilinritnto nuickum viro, urmornm munstanis nntihns
xor omni» äoäito, XsvotinA cls IKnräizndorg'nominnto, in (üomitntn
6«z iblnrlen propo llumon Rurs, in lortnlitio ssn innnitinnnnln I;nhi-
tnnti" sw. sto. „ZurZeit Kaysers Weneeslaus hat sich ei» Erdmängcn,
welches sich König Goldemer nennete, einem gewissen Manne, welcher mit
nichts, als weltlichen Händel» beschäftigt war, >> Namens Rovsing btnräsn-
hsrZ, ans der Grafschaft Mark bürtig, nnd unweit der Ruhr auf einein
Schlosse wohnhaft, vertraulich zugesellet. Besagter Goldemer redete mit
ihm und andern Menschen, er spielte sehr lieblich ans Seitenspiel, ungleichen
mit Würfeln, ^ seßte dabep Geld ans, trank Wein nnd schlief oft bey
Neveling in einein Bette.

Als nun viele, so wol Geist- als Weltliche ihn besuchten, redete er
zwar mit allen, aber also, daß es besonders den Geistlichen nicht immer
wohl gefiel, " indem er durch Entdeckung ihrer heimliche» Sünde» dieselben
oft schamrothmachte. Neveling, welchen er seinen Schwager zu nennen
pflegte, warnte er oft für seinen Feinden nnd zcigetc ihm, wie er deren

" „ Der sogen. Lothringer Berg bey Hcrbede hat daher den Namen bekommen,
weil 1651 die Lotharingischen Volker daselbst ihr Lager gehabt haben." v. St. an
dem vorbcnannten Orte S. 765. —
^ Hier irrt der wackere Verfasser der Genealogie derer v. Laer, denn
Schreiber dieses hatZür das Märkische Mnscmn in Witten vor e» 12 Jahren
genau einen solchen wops „von gelbe» Metal, aber unten zerbrochen" von Herrn
Wcsbcrg in Heven erhalten, und min mögen Kenner entscheiden, welcher Topf der
ächte ist! Ucörigcns hat das hiesige Museum einige ähnliche solcher Töpfe im
Besitz; — als Eoncurrcntcn stelle ich aber mir den, der „nntcu zerbrochen."—
Der alte WcSbcrgJstvor einigen Jahren leider gestorben, sonst könnte er die
Herkunft unseres Topfes bestätigen. ^

" Also damals, als, wie schon zur Zeit Kaiser Karls IV., in Deutschland das
Faitztrecht in höchster Blüte stand und alles drunter nnd drüber ging, Städte
und Ritterbündnissc sich gebildet hatten und hier in der Mark der stets fehdelnstigc
Engelberts III. regierte. Auch dürften damals hier in der Mark schon John
Wiklefs Ideen bekannt geworden sein. —

" Man kann ahnen, worauf GobelinnS hinaus will!
wie die Minnesänger und „fahrenden Sänger" des Mittelalters.
"Natorp sagt nach Simrockn mit ihm in einem Bette." —
Und hierin dürfte wohl der Grund zur Entstehung der Sage zu suchen sein!



Nachstellungen entgehen könte. Auch lehrte er ihn, sich mit diesen Worten

zu kreuzigen (bekreuzigen, bekreuzen) und zu sagein Uuerschaffen ist der

Vater; Uuerschaffen ist der Sohn; Uuerschaffen ist der Heilige Geist. ^

Er pflegte zu sagen : die Christen gründeten ihre Religion ans Worte,

hie Inden ans köstliche Steine, die Heiden ans Kräuter.

Seine Hände, welche mager, und wie ein Frosch und Maus, kalt

und weich im Angrif waren, lies er zwar fühlen, keiner aber konte ihn

sehen. — Nachdem er nun drey Jahr bei Neveling ausgestalten hatte, ist

er ohne jemand zu beleidigen, weggegangen.

Dieses habe ich zu der Zeit von vielen gehört, nach 26 Jahren aber

von Neveling selber verstanden. Es hatte aber Neveling eine schöne

Schwester, nur welcher nullen viele argwöhnten, daß sich dieses Erdmänge»

bey ihm aufgehalten hatte." —

Und gehen wir nun von den Zeiten des späteren Mittelalters, von

denen Karls des Großen und dann der Völkerwanderung und der alt¬

deutschen Heldensagen noch weiter zurück in jene dunkle Vorzeit, die noch

vor der Einwanderung der alten Germanen liegt, so bekunden uns wert¬

volle Altertümer, daß das Kohlengebirge zu beiden Seiten der Ruhr

Jahrhunderte v. Chr. von Kelten bewohnt war. Die Geologie aber läßt

vor nnserm Geiste ein eigen- und fremdartiges Bild entstehen: Kaum

war die alte Grauwackeinsel (ältere Granwacke oder Spiriferensandstein

und Lenncschiefer) mit ihren Uferriffen, dem schmalen Gürtel des Eifel-

kalkes oder Elberfelder Kalkgebirgszuges (Stringoeephalen-Kalk), aus dein

alten Oeean aufgetaucht, so bildete sich bei anfangs nur spärlichem Pflanzen-

wnchse das ältere Carbon (Culm und Kramenzel), dann der „Flötz-

leere" und endlich das heutige „produetive Steinkohlengebirge". — In

dem alten Meere der Dias- und Tertiärzeit, deren Spuren sich in der

Tiefe unter der älteren Kreideformation bei Tiefbohrungen an der Lippe

unzweifelhaft fanden, — Rauhwacke und Buntsandstein sind nachgewiesen,

— lebten neben zahlreichen Conchylien bereits Fische aus der Gruppe der

Ganoid-Schupper. Im Norden Westfalens, bei Gronau und im Bücke¬

burgischen, ist auch Wealden nachgewiesen, und in diesem Wälderthon sind

^ Er war also wohl ein Häretiker und bestritt vielleicht die Lehre von der
Jnearnation, oder ein Albigenser, oder ein umherirrender „Waldcnser", — und
Neveling von Hardcnstcin vielleicht ein treuer Vasall Engelberts III. von der
Mark, geb. 1330, gest. 21. Dezember 1391, dem Enkel Engelberts II., welcher am
2s. Juli 1321 die Burg Volmarstein, einen gegen die Mark vorgeschobenen Posten
der Erzbischöfc von Cöln, zerstörte und den Grafen Dicdrich von Volmarstein ge¬
fangen genommen hatte. —

Vielleicht kannte man schon damals den unpassenden Scherz einer um einen
Tisch zu Pfänderspielen gruppierten Spiclgesellschaft,Nicbteingeweihten,um sie zu
erschrecken, unversehens einen mit feuchtem Sand gefüllten, nassen Lederhandschuh
in die unter dem Tische befindliche Hand zu spielen.

Von Sprockhövel sagt noch heute der Volksmnnd, daß es an der „See¬
kante" liege. Wahrscheinlichhat dereinst ein Bcrgknndigeroder Bcrgbeamter diesen
Ausdruck in einer Rede gebraucht.
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zahlreiche Wirbel und Knochenfragnwnte von Sauriern gefunden wordein

Hier aber flutete noch später bis in die Nähe von Witten das alte

Kreidemeer und ließ seine Spur in den mächtigen Ablagerungen des

„Essener Gransandes" nnd des Cenoman und Senon zurück. Und noch

später brandeten hier die Woge» des Ocoans zur Diluvialzeit, dessen

Dünen wir hentc in den Sandbergen und Sandgruben zwischen Witten

nnd Langendreer bewundern.

lind während später Höhlenbären nnd Höhlen-Hyänen in den älteren

Gebirgen des Süderlandes hausten und Jagd ans Elche, Hirsche nnd

Renntiere machten, tummelten sich zur Tcrtiärzeit schon an den Abhängen

dieser Gebirge neben den genannten Wiederkäuern andere große Pflanzen¬

fresser: Diznns kossilis. Tapiere, INopIms priiniFsnius Ulurnlz. oto., deren

Zähne und Knochen sich in jenen Kies- nnd Sandgruben ans der Diln-

vialzeit wie im Bette der Lippe ziemlich häufig finden. Ist es anch nicht

sicher erwiesen, daß schon in der Tertiärzeit der Mensch lebte, so beweisen

doch die westfälischen Höhlenfnndc, daß er zur Diluvialzeit da war und

mit seinen sehr ursprünglichen Steinwaffen den Kamps aufnahm gegen

jene fürchterlichen Raubtiere, wie einst diese ihrerseits den Kampf begonnen

hatten gegen die pflanzenfressenden Ungeheuer.

Alte Stcinwaffe», der älteste» Steinzeit angehörig, wie anch Bronec-

Waffen wurden in den Ruhrbergen, so n. a. in Vormholz ^ wiederholt ge¬

funden, nnd der „Ranenthaler oder Nauhenthaler Stein", ^ gefunden im

Oktober 1864 zwischen Weitmar und Hattingen, beweist zur Genüge, daß

ehemals Kelten die hiesige Gegend bewohnten.

Doch die einigermaßen zuverlässige Geschichte setzt erst viel später

ein, für unser Amt Herbede erst mit dem Jahre 1626. Damals hat

Kaiser Heinrich II., der Heilige, das Schultheißen-Amt des Hofes zu

Herbede an die Äbtissin des Klosters „Kausfingen in Hessen gegeben, nnd

eine dieser Äbtissinnen hat „nachhero" — wann ist nicht gesagt, den

Grafen von Isenburg hbci Hattingen) damit belehnt. ^

II. Das heutige Amt Hcrbede.

Das heutige Amt Herbede bildet den nordöstlichen Teil des

jetzige» Kreises Hattingen nnd besteht gegenwärtig ans den Gemeinden:

Heven, ''4 Ost- und West-Herbede, Vormholz nnd Dnrchholz.

Der äußere Umriß des Amtes erinnert an die Form eines Fisch-

Herzens, dessen Vorkammer die nördlich der Rnhr gelegene Gemeinde

es. Jahrg. I dieses Buches S. 162 und 163.
- Ebendaselbst. —

v. St. au dein oft gen. Orte S. 763. —
Zu Heven gehören einige Höfe von „Klein-Hcrbcdc", welches, wie vor¬

erwähnt, letzt größtenteils in der Gemeinde Qucrcnbnrg liegt, Wannen und Heven-
Lake. Heven bildet auch seit l899 eine eigene Kirchengemeinde,wovon später
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Heven (mit Lake, Wannen nnd einem Teile von Klcinherbede) darstellt,

während die übrigen 4, südlich der Ruhr liegenden Gemeinden dessen

Herzkammer versinnbildlichen.

Es nmfasst von IO nach 8.: l. einen Teil der Querenbnrger Thal-

mnlde, die sich in ziemlicher Breite zwischen dem Höbenzuge des „Kalwes"

(ans O.nerenbnrger Gebiete) und dem „Wannener Clcff" nnd „Hevcner

Knapp" einsenkt und von dem trüben „Oelbache" bewässert wird, 2. die

Höhen des „Wannener Clesfs", die Höhen bei Dönhoffs Hof und Zeche

„Helene Tiefbau" und die des „Hevener Knapp", 6. einen Teil der

schmalen Thalmnlde des „Wannenbachs", der in seinem oberen Laufe die

„Pferdedecke" genannt wird, 4. das romantische Ruhrthal nnd 5. das

höber ansteigende Bergland südlich der Ruhr, räumlich annähernd sechsmal
so groß als Nr. l—4.

Der „Hevener Knapp" (seine relative Höhe über dem Rnhrspicgel

beträgt 35—45 m) mit der infolge eines Steinbruchbetriebes allmählich

verschwindenden „Kanzel" fällt zum Nuhrthale steil, zuweilen senkrecht

ab, nnd die Anlage der „Castrop-Crengeldanz-Sprockhöveler Chaussee" hat

deshalb manche Schwierigkeiten verursacht. Es wird diese Chaussee vom

„Hcrdcgen .Hannner" (an der Witten-Wannener Grenze) an nach Herbede

zu links zunächst von dem erwähnten „Wannenbache" flankiert, dann — von

der Pumpstation des „Castroper Wasserwerkes" nnd seiner Mündung in

die Ruhr ab — von der Ruhr direkt begrenzt; erst hinter dem großen Sand-

stcinbrnche mache» diese nördlichen Rnhrgelände eine Wendung nach N.-W.,

nnd das Rnhrthal verbreitert sich dann nnd vereinigt sich bei Ostherbcde

nnd der „Hevener Lake" mit der Querenburg-Hevener Thalsenke. — Die

südlichen Rnhrberge fallen ebenfalls meist in steilen Felsen zum Nuhr¬

thale ab, treten aber erst bei der Burgruine Hardenstein dicht an die

Ruhr nnd gewähren hier ans eine längere Strecke, bis Ostherberbede hin,

kaum der Nnhrthal-Bahn Raum.

Die Nuhr tritt genau an dem Punkte, wo die drei Kreise: Hattingen,

Witten und Hagen (Land) in einem spitzen Winkel zusammenstoßen, mit

westnordwestlicher Richtung in das Amt Herbede ein nnd wendet sich dann

südlich, eine mehrfach gebogene Serpentine beschreibend. Sie bildet zu¬

nächst die Grenze zwischen den Gemeinden Heven (westlich) nnd Bommern

und darnach Vormholz (östlich), dann zwischen Heven (nördlich) nnd Ost-

Herbcde lsüdlich) nnd schließlich zwischen Stiepel (Oberstiepel nnd Schrick)

(nordwestlich nnd westlich) und Westhcrbede s südöstlich). — Gleich »ach

ihrem Eintritte in das Gebiet von Ost-Herbede teilt sie sich in zwei

Dieser heißt aufwärts an der Chaussee von Witten nach Bochum „MecS
bach oder Mecscöecke" und bildet oder speist mit seinen Nebcnbächcn mehrere
Mi'ihleutciche bei Dnntnm, au der genannten Chaussee, am alten Hause Heven, in
Klemhcrbcde und bei LuhuS Mühle. Er ist fischreich Ciarpfeu, Barben, Hechte,
Plötzen, Nasen und Weißfische).

5
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Arme, deren südlicher den „ Herbcdcr Mühlenstrang oder Müblcngraben" 2"

bildet nnd umschließt hier die ganz zn Ostherbede gehörende langgestreckte

schmale „Herbeder Insel", deren Bewohner bei Hochwasser, namentlich im

Winter nnd znr Zeit der Schnee-Schmelze, oft aber anch nach heftigen

Gewittergüssen im späten Frühjahre, znr Zeit der Heuernte, bittere Not

leiden. Dann begräbt das ganze weite, schöne Ruhrthal ein gewaltiger,

wild wogender trüber See, der die Castrop-Crengeldanz-Sprockhöveler

Chanssee zuweilen ans 8 Tage nnd länger unpassierbar macht. 27

Ein mit der Hochflut verbundener Eisgang 2» gefährdete und zer¬

trümmerte wiederholt die alte hölzerne, durch Eisbrecher einigermaßen ge¬

schützte Osthcrbedcr Ruhrbrücke, 2" die anch sonst widrige Schicksale

erfuhr. So berichtet nach Rantert Pfarrer Kienecker im 1. Jahrgange dieses

Buches (1886—87) S. 101 und 102: „Die brücke, welche (1761!)

beinahe 1^/z Jahr abgerissen gelegen, wurde wieder gemacht, nnd weil

keine Pferde und Karren bei der Hand, auch keine Manns Persohnen, so

mußten die Weibsleute die breiter im Gerichte ganz mühsam zusammen¬

tragen, oder Sie wurden vor die Wagen gespannt, nm breiter zusammen

zn fahren." „Ten 4. Juli wurde die brücke, weil die aliirtcn sich zu Dortmund

seztcn, wieder abgerissen." — Wie verlautet, dürfte diese Brücke demnächst

durch eine ans festen Steinpfeilern ruhende eiserne ersetzt werden, wie solche bei

Witten nnd Wetter ^ bestehen. Damit würde anch das Hindernis

glücklich beseitigt sein, welches sich bislang der Anlage einer elektrischen

v. Steinen, Wests. Gesch. Stück 28, S. 765: „Anch ist hicrsclbst eine ein¬
trägliche, dem Hanse Hcrbede zuständige Uornmnhle." —

" Einen solchen Fall behandelte ganz neuerdings ein „Eingesandt" ans Heven
im 2. Blatte der SanlStag-Nr. des „Wittencr Tageblattes" vom !>. März 1901,
(Jahrg. 12, Nr. 68), in dem der Einsender für diese Strecke eine mit geringen
kosten herzustellende „Fußgängerbrücke" wünscht, wie solche bereits vielfach, z. B.
bei dem Bahnhofe Blankenstein, beständen. Er schreibt in, Eingänge wörtlich:
„Sowohl von den Einwohnern der Hcvener pake, als anch von den zahlreichen
Einwohnern ans Hcrbede, welche auf den Werken in Witten ihre Beschäftigung
haben, wird cs bereits seit vielen Jahren als ein großer Uebcistand empfunden,

daß bei dem alljährlich einige Male eintretcndcnLochwasser der Ruhr die Strecke
der Chaussee des Ercngcldanz-Sprockhöveler StraßcnverbandeS von der Voh
mann'schen Brennerei bis zum Hanse des Spcrcrcihändlers Brocke derart über
schwemmt wird, daß dieselbe für Fußgänger unpassierbar ist. Namentlich für die

Eltern schulpflichtiger Uinder ist eine derartige lleberflntnng der Chaussee, wie
solebe schon seit nahezu einer Woche andauert, stets eine wohl jede» Menschenfreund
verständliche Sorge" pp. —

Eine» solchen schilderte L. Bcrgcr ungefähr 1 Jahr vor seinem am
9, >1111. 1891 erfolgten Hinscheiden im Wittener Tagcblattc mnstcrgiltig. Die
llnerschrockenheit eines braven Brnckcnwärtcrs in der Hattingcr Gegend erinnert
lebhaft an das Bürgcr'schc Gedicht: „Das 2icd vom braven Mann". —

" v. Steinen, Wests. Gesch. Stück 28, S. 765: „Zn Hcrbede ist eine hölzerne
Brücke über die Ruhr, welche zum HanS Hcrbede gehört." Man vergleiche anch
hier im Anhange der Urkunden chie Schlnßbemerknng zn: „Nvrwarden der
Hcrbedischcn Brücke" (1706 oder 1716). —

Die im Jahre 1900 eingeweihte und dem Verkehr eröffnete „Overweg-
Brücke". -
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Straßenbahn von Bochum—Laer über Heven—Herbede nach Blankenstein

und Hattingen nnd einer desgleichen von Witten über Herbcde nach

Sprockhövel nnd Hattingen pp. entgegenstellte.

Die meist schön grüne, Wasser- und fischreiche". Ruhr war n»

gefähr bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts aufwärts bis Wetter

hin schiffbar. Holzflößerei hatte auf derselben schon im t7. und 18. Jahr¬

hundert stattgefunden, und Friedrich der Große bemühte sich, diese zn er

halten, wie folgende Versicherung der Königlichen Regierung zu Cleve,

resp. der Kriegs- und Domaiuenkammer zu Hamm vom 9. Mai 1786

beweist, daß von dem auf der Ruhr herunter aus einer Provinz in die

andere, also von Hardenstein in der Grafschaft Mark ins Clevische gehenden

Brandholz kein Zoll gefordert werden soll:

„Dem Ehren-Besten, Unserni Steuer-Einnehmer und lieben ge¬
treuen, Rantert

z»

Hcrbede.

Von Gottes Gnaden Friederich, König von Preußen, linsern gnädigen

Gruß zuvor; Ehren-Vester, lieber getreuer! Wir befehlen euch hiermit

auf ein an den Praesidente» v. Bnggenhagen von der verwittwcten Frau

v. Spaen gerichtete Anfrage, deren den Commissionair Radier in An¬

sehung des von dem Gnthe Hardenstein »ach das Clevische der Ruhr

herunter zn transportirenden Brcnn-Holtzcs zn bedeuten, daß außer

Schleusen-Geldern kein Zoll auf der Ruhr von Prodncten die ans einer

Unserer Provintzicn in die andere gehe», kein Ansgangs-Jmvort gefordert

»verde, ^ind euch mit Gnaden gewogen.

Gebe» Hamm in Unserem Krieges- nnd Domainen-Cammer Depn

tations-Collcgio den 9l^b Man 1783.

Anstatt nnd von wegen Allerhöchstgedr. Sr. Königl. Maj,

ffolgen die Unterschriften.)

W. Wcdekind schreibt im 1. Jahrgange dieses Buches S. 32 nnd 33:

„Für die Entwickelnng des westfälischen Kohlenbergbaues war die im

letzten Viertel des vorigen (18!) Jahrhunderts ins Leben getretene Schiff-

barmachnng der Ruhr von hervorragender Bedeutung. Als Vater des

Gedankens, die Ruhr schiffbar zu mache», wird der Tuchfabrikant nnd

" In derselben werden nicht mir die gewöhnlichenJFlnßfischc:Barben, Rot
angcn, Nasen, Rotfedern, Bleie, Weißfische, Karpfen, Schleien, Heckte nnd Aale
pp., sondern anch Forellen nnd Lachse gefangen. In den letzten Iabren noch war
in Bonnnern ^Wilhelms»der Lachsfang ziemlich ergiebig. — Am 9. März 1398 gc
nehmigte die Freifrau Sophia v. Bocncn in Münster als Fran zn Hardensteinden
von Flöthe nnterzcichneten Contraet mit Adolf Ricdcrstc-BerghanS, -I. cl. Heven
d. 2<. Febr. 1898, demznfolgc sie letzterem die Fischerei in der Rnhr, „in so weit
das Hans; Hardenstein hiezn berechtigt ist," ans 12 nach einander folgende Jahre,
„welche sich mit Martini 1897 anfangen," für jährlich 5 rthlr. Conrant, Martini
zn entrichten, verpachtet.



— « 8 —

spätere Kohlenhändler Hermann Wilhelm Engels genannt. Er teilte 1769

sein Projekt dem Reichsabt Anselinus zu Werden mit, welcher das Unter¬

nehmen des Engel zu unterstützen versprach. Im Frühjahre 1770 erfolgte

der erste Kohlentransport auf der Ruhr. Im August 1770 erschien eine

Kommission aus Berlin, um Untersuchungen anzustellen, und nachdem im

Septbr. 177l mehrere Unternehmer die Königliche Bestätigung erhalte»,

wurde 1772 die Schiffahrt auf der Ruhr bis zum Rheine freigegen. Auf

Befehl Friedrichs des Großen wurden 16 Schleusen gebaut, und trotzdem

die Ruhr nur etwa die Hälfte des Jahres schiffbar war, passierten 1802

etwa 3000 Schiffe die unteren Schleuse». Die größten der Fahrzeuge

sBunker) luden l500—2000 Ceutner. —

Die letzten Zeugen des damals regen Verkehrs auf der Ruhr sind

hier seit Vergraudung des Flußbettes die spärlichen Reste der alten Buhnen

und die ganz in Verfall geratenen beiden Zechen-Bahnen, die unterhalb

der Herbeder Ruhrbrücke die Ruhr erreichten; die östliche kam von Zeche

Urbanus in Kaltchardt, die westliche von Zeche Julius Philipp bei Bren¬

schede. Heute wird hier zur Sommerzeit der Spiegel der Ruhr nur noch

von dem dem Vergnügen dienenden Motorboote der Herreu Lohmann in

Witten vom Hohenstein bis nach Wengern aufwärts, von den Grönländer

Booten und Canots (Canoe's) des „Wittener Ruder-Sport-Klnl'bs," hier

und da von einigen Fischerbooten und selten nur von einem größeren

Kahne, der Steine verfrachtete, gefurcht, und umsonst bemühte» sich bisher,

angeregt in den letztvergangeneu Jahren durch den Bau des Dortmnnder-

und Emscher-Kanals, die Interessenten der Wicderschiffbarmachung der

Ruhr von Hagen ans abwärts bis Ruhrort, die alte billige Wasserstraße

wieder hergestellt zu sehen, einen Hafen etwas abwärts von Witten und

resp. einen Stichkanal von diesem Hafen ans nach Dortmund zu erhalten.

Es soll vielmehr schon von Hohenspburg aus ein „Fubriuger-Kanal" nach

Dortmund, bezw. zum Einscherkanal gebaut werden.

Dennoch dürfte die Anlage von Thalsperren im Gebiete der oberen

Ruhr und an deren Nebcnstüssen auch in den trockensten Sommermonaten

den normalen Wasserstand der Ruhr erhalten, und dieser Wasserstand gilt

am Brücken-Pegel bei Witten noch als normal bis zur Höhe von 2,65 in.

Die Thalsperreu regeln nicht blos den Abluß der oberen Wasser, indem

sie den Plötzlichen und reißenden Abgang atmosphärischer Niederschläge

Verbindern, sie schwächen auch bedeutend den Schaden ab, welchen Hoch¬

stuten in früheren Zeiten wiederholt verursachten.-^

-' Im Jahre i486 geschah es, daß sich die Ruhr bei einer Hochflut ihr jetziges
Bett, vom Hofe „Dveneys in Stiepel ab, grub, und HauS Kemnade, einst rechts
der Ruhr erbaut, liegt seit dieser Zeit weit links derselben-, ihr altes Bett zwischen
Kemnade und der BlankenstcimHcrbedcrChaussee ist noch an den? zum Teil mit
Rohr bewachsenen Tümpeln zu erkennen. Zeugen dieser und anderer Katastrophen
sind auch noch heute die alte», jetzt blind verlaufenden Rnhrarme, deren einer sich
etwas südöstlich der Wiedervereinigung des „Herbeder Mühlenstranges" mit der
Ruhr bis in die Nähe der Ruhrthal-Eiscnbahu erstreckt.



Wie viel Wasser ungenutzt sich noch in Miseren Tagen durch das schöne

Ruhrthal walzt, vhue auch nur au den zahlreichen Wehreu zum Betriebe

von Turbinen und zur Erzeugung elektrvnwtvrischcr Kraft benutzt zu werden,

bekunden u, a. die Aufzeichnungen, welche im letztverflossencn Jahrzehnt

am Wittener Brückenpegel gemacht wurden. - Am bedeutendsten war die

Hochflut im November 1899, also vor Anlage der Thalsperren. In der

Zeit vom 24. zum 2.4. Novbr. stieg bei starken Niederschlägen die Hoch

flnt von 4,34 ans 3,88 m! — Plötzlich trat Frost ein, und so fiel sie in

der Nacht von: 23. zum 23. November auf 3,75 m. Der Schaden, den

sie anrichtete, war der bedeutendste, dessen man sich seit langer Zeit ent

sinnen konnte, und namentlich hatten damals die Bewohner der „Ane"

bei Witten und der „Hcrbeder Insel" zu leiden. An der Wittener Brücke

aber wurde links auf bommerseher Seite ein Stück des Ufers hinweg¬

gespült. Das Jahr 1898 brachte 3 Hochfluten, die erste im März, die

zweite im Mai, die dritte im Juli. Am Wittener Ruhrpegel wurden

notiert am 29. März: 3,59 in, am 8. Mai: 3,33 m und an: 31. Juli:

3,25 m, 1899 wurden festgestellt am 17. Jan.: 3,52m, am 12. April:

3,23 m, 1999 am 29. Febr.: 3,94 m, am 8. Deebr. 3,11 m. — In

der Nacht vom 27. zum 28. Jauuar 1991 stieg die Ruhr plötzlich von

>,94 auf 3,38 m, und die Hochflut des März 1991 erreichte am 4. ilwen

Höhepunkt mit 3,49 m; bereits au: 2. März stieg das Wasser auf 2,87 m

und stand am 8. dieses Monats noch auf 2,74. - Eharfreitag, den

3. April 1991, zeigte der Brüekenpegel in Witten 2,92 m an. —

Was nun die geognostisehen Verhältnisse des Amtes Hcrbede

betrifft, so gehöit der bei weitem größte Teil des Grundes dem produktiven

Ruhrstcinkohlengcbirge au, das noch verschiedentlich nördlich der Ruhr in

nackten Felsen zu Tage tritt oder in Steinbrüchen erschlossen wurde. Ganz

im Süden schneidet durch die Gemeinde Dnrchholz der „Flötzleerc" und

scheidet die kleine „Sprockhövcler" von der „Wittener" Kohlcnmnlde. Der

Sandstein des „Flötzrcichcn" ist nur znmteil dünnsebieferig und von Schiefer

thon durchsetzt. Die Sehiefcrung selbst bedingt das Glimmer-Vorkommen.

Genügend starke schieferigc Platten desselben wurden in früherer fteit hier

vielfach zum Abgrenzen der Gärten und Weiden benutzt; einige solcher

Einfriedigungen bemerkt man noch heute in Heven und Herbedc. Die

dickeren Bänke der namentlich an den sogenannten „Köpfen" angelegten

Steinbrücbe liefern neben Pflastersteinen auch vorzügliche Hausteine zu

Trögen, Spülsteinen, Treppenstufen und Fenstergcsimsen. Der Abraum

und kleinere Haustücke werden als „Kleinschlag" beim Chansseebau benutzt.

Ais Merkwürdigkeit sei erwähnt, daß ans Querenbnrger Gebiete hoch oben

i» einem Steinbruche im Zuge des „Kalwes", etwa in der Mitte zwischen

Kuhns Mühle und der Wirtschaft von. Kracht, nahe an der Rinne der

Zechenabwässer von Julius Philipp und der nicht mehr benutzte» Zechen -

bahn eine Ader von Schwerspath vorkommt; auch etwas Spatheisenstein

ist in diesem Zuge angetroffen, aber nur sehr spärlich.
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In den Thäler» der Berge südlich der Ruhr ist neben Schvtterpartieen

desKohlcnsandsteins nur Alluvialerde verstanden, während nördlich der Ruhr

in der Gemeinde Heven der flöhreiche Sandstein hin und wieder von

Dilnviallehm direkt überlagert wird, in dem zuweilen erratische Blöcke und

Geschiebe von grobkörnigein Granit, Gneis; und Porphyr, seltener von

Ouarz, Kicselschiefer und Sandsteinen vorkommen. —

Der Steinkohlenbergbau war im Amte Herbede und zwar

nur in den Gemeinden Vormholz und Heven ^ noch vor ca. 10 Jahren

viel bedeutender als heute. Die Tiesbanzechen „Helene" in der Gemeinde

Heven und „Vereinigte Nachtigall" im nördlichsten „Vormholz", nahe dem

linken Nuhrufcr beim Schlosse „Steinhansen", bat man vor einigen

Jahre» ersaufen lassen, und seitdem hat Heven, dessen Brunnen mehr und

mehr versiegten, wieder Grundwasser in Fülle. Die Zechen bauten auch

unter der Ruhr, aber Jahre lang mit steten Zubußen, da selbst mächtige

Pumpwerke die starken Grubcnwasser kaum bewältigen konnten; endlich

vereinigten sie sich um 1890 und wurden bald darauf von einen;

sehr vermögenden Consortium erworben, welches nicht nur ans Helene,

svo» wo ans auch nun die Grnbcnfelder von Nachtigall weiter abgebaut

werden sollten), die Pumpwerke vergrößerte und erneuerte, sondern auch

eine Kokerei anlegte, und weil es damit nicht glücken wollte, es schließlich

mit der Brignctt-Fabrikation versuchte. Schließlich übernahm die Ge¬

sellschaft „Nordstern" das den Zechen garantierte Förderqnantnm und —

ließ sie ersaufen. Die Zcchcngebände und Schlote von „Vereinigte

Nachtigall" wurden schon vor 1895 vollständig abgebrochen, und an der

Stelle errichtete der nnternehmnngslnstige jetzige Besitzer von Steinhaufen,

Herr Rittergutsbesitzer Dünkelberg, eine Ziegelei. Ans „Helene" brannte

bald darauf der Förderschacht ab, und nun wurde» auch hier die Baulich¬

keiten zumteil ans Abbruch verkauft. In dem Reste derselben haben vor

ea. 3 Jahren Herr Anffcrmann n. Comp, ein Eisenwerk etabliert.

Die Gesellschaft „Nordstern" wird die gezahlten Millionen bald heraus

haben, die Stencrkraft der Gemeinden Heven; und Vormholz aber wnrde

durch das Erliegen beider Zechen bedeutend geschwächt. — Die Schicksale

der gleichfalls in Vormholz, etwas südöstlich von „Vereinigte Nachtigall"

belegenen Zeche „Johannes Erbstollen" sind mir nicht bekannt. Außer

diesen drei bauten noch 1877 im Stollenbetrieb in; Vormholz die .steche»

„Fortuna" und „Sibylla".

Von den; uralten „Pütten"- oder „Haspel"-Bctrieb zeugen noch

heute in Vormholz und Heven mehr und mehr verwitttcrnde Brandschiefer-

»nd Schieferthon-Halden. Ans den; 18. Jahrhundert liegen mir zwei

ans frühere Zechen sich beziehende Urkunden vor:

1. Ein Exhibitn»; des Advokaten 1)r. C. Hölterhofs an den Ober-

Bergvogt v. der Mark, ä. ck. Schwelm, d. 20. Scptbr. 1732. Holter-

st Auf älteren Kartei; finde ich allerdings noch beim Bahnhof Blankenstein ans
der Grenze von Wcsthcrbedc und Bnchholz den „St. Elias Erbstollcn" verzeichnet.
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hoff beantragt für Görgcn Herberholz, daß dem Nentmeister Stölting,

dem durch eine „kraft rechtens ergangene Sentcnß" voin t7. Aug. 1732

„zn beweisen auferleget, daß seine, des Herberholz also genannte Kohlen-

bank in der Weßbcrgs-Becke, mit seiner, des Herrn Nentmeistern also

benannte Kohlenbank in der Diepenbecke einerlei) Bank", weil er in der

ihm gewährte» 4 wöchentlichen Frist weder die „identität der gedachten

Kohlenbancke noch die bessere Berechtsahme" bewiesen und „sich an dem

Ihm auferlegten Beweisthnm verspätet, weiter nicht zu hören" — und

Hcrberholz „die bishero verursachte sämtliche Koste», moclsrntiong salvir

zn refnndiren schuldig und gehalten sepe". —

Weitere 2 im „Gericht Herbede" belegene Zeche» „Stettin" und

„Nenglück" werden in folgender Urkunde genannt:

Wetter, d. 25ten April 1796.

Es meldeten sich heute:

I ) Die Ehefrau des Pet. Casp. Hibp zn Hiddinghausen geborene

Anna Maria Wcstermann.

2) Der Vormund Ihres schwachsinnigen Ehemannes und ihrer minder¬

jährigen Kinder Herr Joh. Beruh. Blanckcnagel
und

3) Der Gewerke und Kohlenhändler Hr. Joh. Wich, niederste Berghanß.

Der nä 2 gedachte Joh. Berich. Blanckenagel übergab anliegend

in einem in beglanbter Form sni> änto Schwelm, d. 18ten dieses

Monats ausgefertigten Protoeoll Bescheinigung, daß er als Vormund über

obengedachte Persohncn angeordnet und gerichtlich bestätiget worden.

Diesemnach gaben die beiden ersten Persohne» zn erkenne», daß

Sie an den oben gedachteil Mit-Comparenten Joh. Wich, niederste

Berghanß n. Hr. Gerichtsschreiber Fried. Rantert und Kutter, Heinr.

Coerinann z» Herbede Ihre Bcrgwcrksantheile an den Zechen „Stettin"

im Gericht Herbedc zn 32 Kuxen, „Nenglnck" im Gericht Herbede, eben

falls zu 32 Kuxen und „Katharina" im altendorfischen, zn 21 Dz Kuxe»,

für die Summa von vier Hundert Achtzig Nthlr., schreibe 48(1 Nthlr. im

alten Gelde verkauft hatten. Comparenten waren zufrieden n. trugen

darauf a», das gedachte Bergwerks-Antheile iin Berggegenbnch auf den

Raulen der Ankänfer umschriebe» würde».

Sie bezogen sich sogleich ans die in dem oben angezogenen llovnmoch w.

mitenthaltene ober Vormnndschaftlichc Approbation des Schwelmischen

Gow-Gcrichts.

Der Joh. Will), niederste Berghanß erkandte die vorstehende Angabe

als richtig an, noesptirto die geschehene Uebertragung der verkauften Berg¬

werks-Antheile gegen die benannte Summa und vereinigte sich in allem

übrigen mit dem Antrage der Verkäufer, war auch erbötig, den beiden

Mit-Consorten zur Gerichtlichen Anerkennung dieses Kaufgeschäftes per

sönlich z» — gcstellen. Es ist darauf sämptlichen Comparenten und dem

der Ehefrau Pet. Casp. Hybi sx otkioio zum Assistenten bestellten

I Dokumente.



— 72

Hr. Jnstitz-Commissario Maercker das Protocoll vorgelesen, von Ihne»

überall genehmiget und unterschrieben morden.
n. n. s.

Bordcaur, Märker, Figge.

Ehefrau Hiebi. Joh. Beruh. Blankenagel. Joh. Will). nied. Berghauß.

1768 hatte die preußische Regierung auf Anregen des Lehrers Müscr

in Blankenstein durch Anlegung der Galcn'schen )iunststraße den Märkischen

Kohlenhandel nach Nuhrort zu heben versucht.^

In den letzten Jahren wurden in Vormholz wieder zwei kleinere

Zechen „Mar.imns" und „Hermann" abgeteuft und in Stollen-Betrieb

genommen. Letztere verlegte ihren Schacht von der Höhe ins „Mntten-

thal" dicht neben die Wirtschaft „von der Thvscn" und nahm hier im

Jahre 1900 die Kohlenförderung ans. Schon glaubte mau Gruud zur

Hoffnung auf eiucu günstigen Fortgang dieses neuen Unternehmens haben

zu können, — die Belegschaft betrug etwa 20 Maun, — da erfolgte am

Abeud vom 22. zum 23. März l 901 ein starker Durchbruch der Gruben-

Wasser aus dem abgebauten (oberen) Felde, dem 2 wackere Bergknappen:

der ca. 36 Jahre alte Friedrich Aufferman» aus Westherbedc und der

34jährige Albert Lammert, gen. Schröcr aus Wengern zum Opfer fielen.

Die Leichname beider wurden erst am 27. März gefunden und geborgen.

Nachdem das Grubeuwasser soweit bewältigt war, daß man eine Einfahrt

wagen konnte, machten sich sofort 9 beherzte Männer: Herr Wrede, der

Betriebsführer von Zeche „Marimus", der Bruder des Schröer und 7

andere Bergknappen au das Nettuugswerk. Tief im Wasser watend,

fanden sie nur ca. 40 Meter vom Stollcumuudloch entfernt die Leiche

des Schröcr in kniecndcr Stellung, das Gesicht dem Schachte zugewandt,

neben einem starke» Grubenstempel, den er krampfhaft umklammert hielt.

Viel tiefer im Stollen lag der Leichnam des Auffermaun. Die Be¬

erdigung beider fand Sonntag den 31. März nachm. 1 Uhr von der

Zeche aus statt. — Aus Bommern aber wurde im „Wittcuer Tageblatt"

unterm lO. April 190l berichtet, daß der Grubenverwaltung von der

Bergbehörde aufgegeben sei, die Wasserhaltung derart auszubauen, daß

durch dieselbe die Grubeuwasser bewältigt und zu Sumpfe gehalten werden

können. Ferner muß zur Sicherheit der Belegschaft ein zweiter Ausgang

geschaffen werden. Durch den jetzigen Betrieb wird die Mittelpartie des

Kohlenfcldes abgebaut; die untere Partie ist seiner Zeit von der vor vielen

Jahren ersoffenen Zeche „Luise" abgebaut, während die obere vom alten

Schachte „Hermann" aus gebaut ist. Der Betrieb auf Zeche „Hermann"

ist demnach den obwaltenden Umständen nach ein recht schwieriger. —

1900 begann man dicht an der Ruine Hardcnstein in der Höhe einen

Tagstollcn zu treiben und legte neben der Ruhrthalbahn eine Zcchcnbahn

an. Auch in der Nähe der ersoffenen Zeche „Helene" sollte wieder ein

^ W. Wcdckind im 1. Jahrg. dieses Buches (1886—87) S. 33.



Schacht abgeteuft werden, doch scheint sich das Unternehmen zerschlagen

zu haben. Die südlich der Ruhr hier gebaute Steinkohle gebort durch¬

weg der mageren Partie an, —

Folgende Chansseen führen durch das Amt Herbcde:

l. D ie Castrop-Crcngeldanz-Sprockhöveler Straße, von welcher sich

rechts beim Hofe Winkelmann eine ckanssiertc Nebenstraße über Heven

nachOstberbede abzweigt. Die Castrop Crengeldanz-Sprockhövcler Chaussee

halt sich vom Crengeldanz an anfänglich dicht an, dann ans der Grenze

zwischen Witten nnd Heven, führt durch Wannen, vereinigt sich am „Her-

degcn Hammer" mit der zu Witten gehörenden „Herbedcr Straße" und

erreicht am „Castroper Wasserpnmpwerke", bisher von dem schmutzigen

„Wanncnbache" links, vom „Hevencr Knapp" rechts flankiert, das rechte

Rnhrnfer, macht an der verschwindenden „Kanzel" plötzlich eine Schwenkung

quer durch Hevencr Gebiet (Lake) westlich hinüber zur Ostherbcdcr Rnhr-

brücke und führt dann über die Herbeder Insel, den Hcrbeder Mühlen-

strang, Ost- und Wcstherbcde in südwestlicher Richtung zum „Stcinenhanse",

tritt hier mit südlicher Richtung in das Amt Blankenstein (Gemeinde

Bnchholz), ein und führt in dieser Richtung durch das „Hammerthal" an

dein Zechen „Blankenburg" und „Bereinigte Geschwind" nach Sprockhövel,

nahe an der westlichen Grenze von Westherbcde und Dnrchholz. Dicht

am Herbeder Mühlengrabcn geht links von ihr eine Chaussee südlich durch

Ostherbede, Zeche Sibplla in Vormholz und weiter südlich durch Dnrchholz,

an dessen südlicher Grenze sie sich mit der von Witten über Bommern

und Bommerholz nach Hiddinghausen, Haßlinghansen führende» Chaussee

vereinigt. Hier teilt sich die letztere, indem der eine Zweig nach Barmen,

der andere über Lindcrhanse» nach Schwelm geht, — Bei „Stcinenhans"

am Bahnhofe Blankenstein zweigt sich von der Castrop-Sprockhöveler Straße

rechts die westlich über „Pilgrimshöhe" nach Blankenstein und Hattingen

ziehende „Hattinger Chanssee" ab.

Von Cisen bahnen ist im Amte Herbede nur eine: die Bergisch-

Märkischc Nnhrthalbahn" zu verzeichnen, die von Hagen über Bolmarstein,

Wengern nnd Bommern kommend, dicht bei der frübcrcn Zeche Rachtigall,

nntcrhalb des Schlosses Stcinhansen das Bormhotzer Gebiet durchquert,

bei Ruine Hardcnstein das linke Ufer der Ruhr und Ostherbcdcr Gebiet

erreicht nnd sich eine Strecke dicht am linken Rnhrnfcr unterhalb des

„Cinbänmchcns" hält, dann weiter im breiten Ruhrthale dnrcb Ost- nnd

Westherbede zum Babnhofe Blankenstein am „Steincnhause" (links) vorbei

zur Haltestelle „Blankenstein Burg" nach Hattingen geht.

Die politischen Grenzen des gegenwärtigen Amtes Hcrbcde, die

sich meines Wissens mit den Grenzen des alten „Gerichts nnd Kirchspiels

Herbcde" decken, sind: im N, die Gemeinden Qnerenburg nnd Langen¬

dreer (Oberkrone), (Amt Bochum Süd und Amt Langendreer), im O. der

Stadtkreis Witten, der Landkreis Hagen (Amt Bommern und Amt

Volmarstein (Wengern) nnd der Kreis Schwelm (Amt Haßlinghansen nnd



Sprockhövel), im W. die Gemeinden: Buchholz, Obersticpel und schrick

sAmt Blankenstein). —

Herbe de gehört seit der Teilung des alten Kreises Bochum, den

>. Juli 188:1, zu dem damals neu gebildeten Kreise Hattingen und wurde

bald darauf als selbständiges Amt vom Amte Blankenstein abgezweigt.

Erster Amtmann wurde der heute noch lebende Ehrenamtmann Meesmann.

Es hat ein Areal von 2312 1>.a 9 a 83 ezm und zählte 1883: 9274,
1898: 11388 Seelen.

Grnnd »nd Boden »nd Bewohnerzahl verteilen sich ans die einzelnen

Gemeinden wie folgt:

1 . Gem. Dnrchholz: 353 Ira 2 a 31 gnr; 1885— 938, 1898—1921 Einw.

2. „ Heven: 607 „ 40 „ 63 „ ; „ 4083, „ ^580« „

3. „ Ostherbede: 130 „ 63 „ 88 „ ; „ —>067, „^1168 „

4. „ Westhcrb.: 608 „ 42 „ 76 „ ; „ ^1947, „ ^2093 „

5. „ Vormholz: 392 „ 59 „ 77 „ ; „ >239, „ ^1250 „

Gemeindevorsteher waren 1883: 1. in Dnrchholz: W. Padtbcrg,

2. in Heven: W. Dieckmann, 3. in Ostherbede: H. Brinkmann, 4. in

Wcsthcrbcde: Blankenagcl, 3. in Vormholz: E. Lntgehetmann.

Seit vielen Jahren besteht in Hcrbede die Rnhrthal-Brancrei von

Fr. Brinkhoff später entstand die Lohmann'sche Brennerei. Vor ea. 2 Jahren

wurde in der Nähe des Herbedcr Bahnhofes von den Herren Dittmann

»nd Nenhans eine Fabrik angelegt.

lieber frühere Schicksale des Ortes berichtet v. Steinen S. 763

»och, daß nach Stangenfoll sl. o. D IV. pne;. 30), am 21. April 1348

„das Dorf Hcrbede verbrandt" sei. ^ 1677 habe der Gerichtsherr in

Herbede einen Wochenmarkt anzulegen versucht, auch von'Sr. Chnrfnrstl.

Dnrchl. zu Brandenburg d. 24. Junins 1683 Erlaubnis für den Freitag

erhalten, es hätten sich aber die Stadt Hattingen »nd der Geriehtshcrr z»

Witten „mit Vorlegung ihrer Frevhcitsbriefe dagegen gesetzt", »nd so sei

den 21. Nov. 1689 alles wieder aufgehoben und der Geriehtshcrr z»

Hcrbede mit seinem Gesuche abgewiesen worden. —

III. Bon» Gericht Herliede.

Nach v. Steinen^ gehörte» bis ungefähr zur Mitte des 18. Jahr¬

hunderts zur Grafschaft Mark 14 Aeinter, 5 Freigerichte und 5 Neben-

gnartiere. Die 5 besonderen Frcigerichtc waren: 1. Hcrbede, 2. Horst,

3. Mengede hwozu a) das Gericht Mengede und d) das Kirchspiel

Bodelschwingh gehörte), 4. Stiepel, 3. Witten.

Wie am Schlüsse des Abschnittes 1 bereits erwähnt wurde, hat

Kaiser Heinrich 11., der Heilige, im Jahre 1020 das Schultheißen - Amt

des Hofes zu Herbede an die Äbtissin des Klosters „Kanffingen" in

" Westfäl. Gesch. Teil I.



Hessen gegeben, und eine dieser Abtissinen hat „nachhero" den Grafen

von Isenburgs damit belehnt. — v. Steinen schreibt S. 761 und ff.:

„In vorigen Zeiten sollen die Herren v. Didinghof dieses Gericht bcy

406 Jahren besessen und von den Grafen von der Mark zu Lehn ge¬

tragen haben. Als aber im Anfange des 14. Jahrhunderts Bnrchard

v. Elvcrfeld, Ritter, Burghalter zu Blankenstein, dasselbe mit einer Erb-

tochtcr verhcyrathete, hat er im Jahre 1311 den Montag nach Martini

Ich darf hier des Nachfahrenden halber nicht unerwähnt lassen, wasv. Steinen im IV. ^.eil seiner Wcstsäl. Gesch.. Stück XXV111. in der „Histone
von der Stadt Hattingen von den Schlössern Isenburg in der Grafschaft Mark" erc.
731—7S5, schreibt: ..Es sind in Teutschland viele Graf- und Herrschaften, auch
Schlösser, welche den Namen Isenburg, vcrmnthlich von ihrer Festigkeit also bc
nennet, führen. In unserer Grafschaft Mark sind zwey Schlösser des Namens gc
Wesen, so aber itzo beide zcrstöhrt liegen. Das erste schloß Isenburg hat unter
Hattingen an der linken Seite der.Ruhr auf einen: hohen Felsen gelegen."
Gr glaubt, das; dieses Schlos;, wie das andere Schloß Isenburg in: Stift Essen

bei Rellinghausen,glicht, wie H. ab Hövel berichtet. 1266 von: Grafen Evert von
Altena, Arnolds °sohn, erbauet, sonder» weit älter sei, und das; Lnbbert v. Isen¬
burg, der 1151 Abt zu Werden war, und Heinrich v. Isenburg, welcher 1206 mit
den: Erzbischofe zu Eöln wider den Pfalzgrafen einen Bund gemacht hat, von
diesen: Schlosse de» Namen getragen, das; aber der Erzbischof Adolph zu Coli:
nach seiner Entsetzung dasselbe entweder vom Kahscr Philipp geschenkt bekommen
oder sonst käuflich an sich, gebracht, zu seiner Sicherheit ausgebessert und noch

mehr befestigt habe. Dieser Adolf habe dann die Schlösser Isenburg nndZRicn
briigge seinen: jüngeren Bruder Arnold geschenkt, welcher sie n. a. in der Teilung
mit seinen: älteren Bruder Friedrich auf seinen Sohn Friedrich vererbt hat, der
sieh meist von diesen: Schlosse Graf v. Isenburg geschrieben. Dieses Schlos; ist,
nachdem Friedrich „der Jsenbnrger" 1225 den Erzbischof Engelbert ermorden
lassen, 1226 gänzlich zerstört worden. — Das andere Schlos; Isenburg lag ans
einen: hohen Felsen rechls der Ruhr bei Rellinghausen, und v. Steinen glaubt, das;
dieses nicht, wie Ursinns meine, das eigentliche Isenburg sei, welches Erzbischof
Adolph zu Köln erbaut oder doch nach einer Zerstörung wieder in Stand gesetzt,
sondern das; an Stelle des erstgenannten Isenburg bei Hattingen nach 1226 von
den Söhnen des in Cöln geräderten „Jsenbnrgers" erbaut worden; denn diese
Grafen von Isenburg (später von Limburg) haben daselbst ihre Bnrgmänner gc

habt.^ Dieses Schloß Isenburg bei Rellinghausen wurde nebst andern Raub
schlössen: (Bolmarstein und Hohenshbnrg) 1287 oder 88 durch den Grafen Evert
von der Mark zerstört. Aus den Trümmern desselben soll das Schloß Baldenew
(Baldcneh) erbaut sein, wie aus de» Trümmern des Schlosses Isenburg bei
Hattingen Burg Blankenstein. — Nun finde ich in: I. Teile der Wests. Gesch.
v. Steinens III und 115, daß Eberhard 1., Graf von Altena (1176—1197?),
Isenburg ans der Ruhr und Nienbrügge ans der Lippe erbaut und seinen: Bruder
Arnold zu Lehe» gegeben, dieser Arnold beide Schlösser in den: Vergleiche mit
seinen: jünger:: Bruder Friedrich zu seiner Apanage angenommen, den Namen
„v. Altena" fahren lassen und sich Herr v. Isenburg und Nienbrügge genannt,
wie auch das alte Ursinische Wappen behalten habe. — Eberhards I. Sohn, Gras
Fricorich von Altena, regierte von 1197—1226, dessen e^ohn Adolph III., Gras
von Altena und erster Graf von der Mark, von 1226—1219. Dieser führte
Krieg mit den Grafen von Isenburg (Limburg), den Söhnen Friedrichs, des
Mörders Engelberts. Er erbaute die Stadt Ha:::::: »nd die Frevhcit Blankenstein,
wie er 1226 Schloß Baldcneh erbaut haben soll. Auch nah::: er nach dem
Schlosse Mark, welches er von Rabodo v. d. Mark kaufte, daS Wappen und den
Namen eines 1. Grafen von der Mark an.



von Graf Engelbert von der Mark""' den Zehnten zn Herbede vor

8<I Mark Soistischcr Pfenninge, Iii Schillinge HSoiidos) auf eine Nlark

gerechnet, beleget." UIU! aber hat er von Engelbert II. „und dessen

Gemahlin Mochtet die Lehnbarkcit des Gerichts Herbede vor i!l!> Mark

Pfenninge gekauft, »nd also das Gericht als ein frcycs Stück (pro liboro

keuclo! an sich gebracht, wie es dann seine Nachfolger noch itzo also be¬

sitzen."

Der Hof oder das „Ho fesgeri cht" zu Herbede habe mit dem

eigentlichen Gericht (der Jurisdiktion! gar nichts zu thnn, wiewohl die

Besitzer des Hauses nnd Gerichtes Herbede auch Lehnträger des Hofes

nnd Sclmlthcißen-Aintcs zn Herbede seien, v. Steinen will also jedenfalls

hier die .lurisliatin cn-iminnlis (peinliche Gerichtsbarkeit) von der .Iuris-

ckictic, pmtrimcmmlis (der erbherrlichen Gerichtsbarkeitj unterschieden wissen.

Er bezweifelt die Nichtigkeit der in dem „Anhange nöthiger Best-

lagen zum Gericht Herbedeunter Nr. I und 2 gebrachten vidimirtcn

Eopeven,"" da noch 1512 Jasper v. Elverfeld, Wilhelms Sohn, von Anna

von der Bvrgh, Äbtissin des Klosters Hanffingen, mit dem Schnltheisien-Amt

des Hofes zu Herbede belehnt worden sei nnd l 57<I Kaiser Marftnilian U.

diese Lehngerechtigkcit an den Herzog Wilhelm zn Eleve geschenkt haben

soll. Ist es jedoch riebtig, daß die Äbtissinnen des .Klosters .Kauffingen

„nachhero" die Grafen von Isenburg mit dem Schnltheißenamte dcö

Hofes zn Herbede belehnt hatten, so null es mir natürlieb nnd erklärlich

erscheine», daß, nachdem Adolf III,, Graf von Altena nnd erster Graf

von der Mark (122(1—1249) in seinem Kriege mit Friedrich von Isen¬

burg nnd Limburg einen Teil der alten Grafschaft Isenburg an sich ge¬

rissen, wie sein Sohn nnd Nachfolger Engelbert I. von der Mark (1219

bis 1277) noch im Jahre 12t!3 mit Friedrich, Grafen von Isenburg-

Limburg deswegen in Streit gelegen, diese Bclehnnng mit dem Schult-

heißeuhofe i» Herbede von besagten Äbtissinnen erhalten hat. v. Steinen

bestätigt dieses ja wohl, wenn er im I. Teile seiner Wests. Gesch. S. 129

bei Engelbert I. meldet, daß dessen jüngerer Bruder Stto, der zuerst

Probst zu Lüick uud Canonicus zu Utrecht, nach anderen Probst zu Utrecht

und Kanonich zu Lüick, nach anderen Probst zu Lüick und .Kanonich zu

Trier gewesen sei, daun resigniert, weltlich geworden nnd Ermgard von

Holte, Witwe des Nudolphi von Mcinhövel geheiratet habe, von Engelbert

nun sein väterlich Erbe forderte und nach Verwickelung des Streites

Es ist dies Engelbert II,, welcher von 1303—1328 regierte.
v. Stemel» Wests. Gesch., Teil IV., Stück 28, S. 793—805.
Ebendas. ^.762: „Zufolge des Briefes im Anhange Nr. 1 hat Bnrchard

v. Elverfeld 1313 die -Ulvoontiain des HofcS (Emils) zu Herbede vor 409 Mark,
doch also, daß jährlich an den Ritter Diedr. v. Lethene (Leithe! 8 Mark bezahlet
werden sotten, angekauft, nnd zufolge dcS Briefes Nr. 2 verspricht Graf Adolph
v. der Mark im Jahre 13-12, den Ritter Eonrad v. Elverfeld nnd seine Nach
kommen bcyderlet^ Geschlechts, so oft solches verlanget würde, mit gemeldtem Hose
zn „belehnen". S. 763: „Ich sehe nicht ein, was die Grafen von der Mark
1313 und 1342 an diesem Hofe vor Recht solten gehabt haben." —
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durch die Grafen Adolph von Waldeck und Diedrich von Cleve von

Engelbert die Schlösser Altena und Blankenstein nebst dein Best Reckling^

Hausen »nter der Bedingung erhalten hat, das; diese, falls er ohne Erben

sterbe, wieder an die Grafen von der Mark fallen sollten. Dies geschah

auch nach Ottos Tode 1262. Der älteste Sohn und Nachfolger

Engelberts l. war Graf Eberhard II., 1277—13118, dessen ältester Sohn

und Nachfolger Engelbert II., 1368—1328. Diesem folgte Adolph I V.,

1328—1347. Von ihm berichtet v. Steinen S. 267 sTeil 1), das; er

die Muhle von Blankenstein nach .Hattingen verlegt habe. Engelbert III.,

Adolfs IV. ältester Sohn und Nachfolger, geb. 1333 Dom. Reminiseere,

regierte von 1347—1331. Er brachte das 1324 von seinem Vater zer¬

störte Schloß Volmestein an sich"' — Graf Adolfs IV. zweiter Sohn

Adolpf V. wurde 1368 nach dem Tode Graf Johanns von Cleve

III). Nov. 1368) Graf von Cleve und regierte als solcher unter dem

Namen Adolf I. von 1368—1394. Engelbert III., Graf von der Mark,

war 2mal verheiratet, hatte aber keine Kinder. Deshalb wurde

nach seinem Tode 1391 Dietrich, der zweite Sohn Graf Adolphs V.

von der Mark, resp 1. von Cleve, Graf von der Mark und

regierte als solcher von 1391 bis 1398. Als er bei der Belagerung

von Elberfeld am 14. März 1398 von einein sächsischen Schuhen

erschossen worden, fiel die Mark an den Grafen Adolf VI.

sresp. II.) von Cleve, der seinem Vater in Cleve 4. September 1394

folgte und nun seit 1398 auch noch Graf von der Mark wurde,

hier der VI. in der Reihe der - Adolfe, und regierte, nachdem ihn

Kaiser Sigismund am 18. April, nach anderen 28. April, 3. Mai oder

7. Juni 1417 in Costnih zum Herzoge erhoben hatte, als Herzog von Cleve

und Graf von der Mark bis zu seinem Tode, 19. Septbr. 1448. —

Sein Nachfolger war Johann I, 1448—1481' ihm folgte Johann II.

von 1481 —1521; diesem Johann III., Herzog zu Cleve, Gnlich, Berge,

Graf von der Mark, Ravensberg, Blankenheim, DinSlackcn, Gennep,

Hinsberg, Herr zu Ravenstein, Born, Brügge, Soest, Holte ?c. von

1521 — 1539, diesem Herzog Wilhelm der Reiche, Herzog zu Gnlich,

Berge, Cleve und Geldern, Graf von der Mark, Zütphen, Ravensberg,

Herr zu Ravenstein, Winnendael und Breskesand, von 1539—1592 und

diesem Johann Wilhelm 1592—1609, mit dem das Mark-Clcvische
Fnrstengcschlecht erlosch. —

Nach dieser geschichtlichen Erörterung wende ich mich wieder der

Geschichte des Gerichtes Herbede zu und wiederhole nochmals, das; es

mir ganz natürlich erscheinen will, das; die Grafen von der Mark, nachdem

Adolf III. und Engelbert I. den größten Teil der Grafschaft Isenburg

nach 1221! resp. 1263 an sich gebracht, nun auch die Belehnnng mit dem

Hofe Herbede von; Kloster Kanfsingen erhielten und es dann wieder a»

Die letzten Vereinbarungen hierüber sollen nach 91. Buschmann 1110 ge¬
troffen sein; ef. Jahrg. 13 dieses Buches S. 112.



Bnrchard von Elverfeld und dessen Sohn Conrad weiter verlehneten, wie
dies anch ihre Nachfolger, die Herzoge von Cleve später gethan. Wie
aber Kayser Maximilian II. 1576 dem Herzog Wilhelm den Neichen
von Cleve diese Lehngerechtigkeit soll geschenkt haben, worauf einer der
folgenden Hofcsverträge bestimmt hinweist, weiß ich nicht; es sei denn,
daß dieser, den Evangelischen sehr gnädig gesinnte Kaiser, dem Herzoge
Wilhelm nach Aufhebung dieses Hessischen Klosters nun dessen ganze
Gerechtsame erteilte, v. Steinen berichtet dann S. 763 ». 764 weiter,
das; 1568 ein Conrad v. Elverfcld mit den Hofeslcnten den im Anhange
erwähnten Vergleich gemacht, und als er beim Clevischcn Herzog als
neuen Lehnherrn die Belehnnng nicht suchen wollte, von diesem des Lehns
verlustig erklärt wurde. Die Sache ist aber durch Vermittelung guter
Freunde dahin verglichen,daß Conrad v. Elverfeld gegen Erlegung von
856 Rthlru. ans seine reumütige Bitte die Belehnnng 1583 wieder em¬
pfangen, und nach dieser Zeit ist die Belehnnng mit den; Schultheißen-
Amte des Hofes zu Herbede jederzeit bei der Clevisehen Lehnkammcr
gesucht worden. — „Der Besitzer dieses Schultheißen-Amtes und Hofes
mußte vorzeiten im Nothfall einen Hcerwagen liefern, wozu die Hofes¬
leute das Ihrige beitragen mußten, itzo aber wird an dessen statt jährlich
ei» gewisses au die Clevische Lehnkammer bezahlet." - -

„Vorzeiten ging die Appellation von dein Hofe zu Herbede nach
Bockum an das Landgericht,und von dannen nach Lüdenscheid,iho aber
unmittelbar nach Cleve."

„Inn; Hofe und SchultheißenMmt zu Herbede gehören folgende
Hoveslente:

I. Ans dem Gericht Herbedc: l. Plarsipe, 2. Nusberg,
3. Große Westerman», 4. Kleine oder lütke Westermaun, 5. Halsband,
6. Laer HLoer), 7. Foeste, 8. Hetlinger, 9. Prem, !6. Lammerting,
II. Nantert, l2. Tiemann, 13. Deitcrmanu, 14. Bungner sBnuger),
15. Staermaun, 16. Große Heitmann, 17. 18. 19. die 3 Bergbanser
Höfe HDberste, Mitteiste u. Niederste Berghaus). 26. Frone, 2t. Ellinck-
maun, 22. Merinck, 23. Messingk, 24. Sevekeu, 25. u. 26. zwei Höfe
zu Kleiu-Herbede.

II. Aus den; Gericht Stipel: 1. Erley, 2. Dvcney, 3. Hemke.
III. Aus den; Amt Bockum: I. Foeste, 2. Beckmann, 3. Blenne-

mau», 4. Vithof zu Werne, 5. Clpfmann, 6. u. 7. zwei Bnscheyerhofe,
8. Mesmanu.

IV. Aus de»; Amt Ho erde: Briuckmanu zu Wullen." —
In; Jahre 1753 wurden in der Mark seitens der prenß. Regierung

2 Städtekreise, einer nördlich, einer südlich der Nulw gebildet und zu
gleicher Zeit an Stelle der aufgehobenen alten Gerichte 6 Landgerichte
geschaffen, 3 in; Hellwege, 3 in; märkischen Süderlaude, nämlich: Hamm,
Unna, Bochum; Hagen, Altena und Lüdenscheid. Das Nichterkollegium
bestand aus: 1 Landrichter n. 2 Assessoren, denen 1 Gcrichtsschreiberund
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2 Gcrichtsdiencr beigegeben wurde». Appellinstanz war die ans 2 Senaten
bestehende Landesregierung in Kleve. — Um 1783 war die Grafschaft
Mark, welche damals 24 accisbare Städte, 84 Kirchdörfer und 458
Bauerschaften zählte, in 4 landrätliche Kreise, 2 nördlich, 2 südlich der
Ruhr eingeteilt: Hamm, Hörde, Altena und Wetter.

Diese mehr den Zuständen früherer Jahrhundertc und der gesebicht
liehen Entwickelnng, als der Praests und einer geregelten Verwaltung
entsprechende Einteilung wurde durch die sranzösisch-bergische Zwischen-
regiernng beseitigt.

Die Verwaltung der Grasschaft Mark stand bis zum März 1898
unter einem General-Gouverneur; dann verlieh Napoleon I. dieselbe dem
zum Großhcrzog von Berg ernannten Joachim Mnrat, der aber bereits
am 1. Juli 1598 König von Neapel wurde. Am 8. März 1899 er¬
nannte Napoleon seinen Neffen, den Prinzen Louis Napoleon von.Kolland,
unter Vorbehalt der vormundschaftlichen Regierung zum Regenten der von
Mnrat abgetretenen Länderdistriktc.

Am 13. Oktober 1897 erschien ein von Joachim i^Mnrat) unter
zeichnetes und von Agar gegengezeichnetes Dekret, gegeben zu Fontaincblean:
„Joachim, von Gottes Gnaden Großherzog von Berg, Prinz und Groß-
Admiral von /Frankreich. — Indem Wir der Mnnicipal-Verwaltnng der
Städte und Gemeinden Unsrcs Großherzogthums eine gleichförmige
Organisation zu geben Willens sind, so haben Wir verordnet und ver
ordnen wie folgt: Art. I: In den Städten, Flecken n. an den übrige»
Orten, wo gegenwärtig die Verwaltung durch Bürgermeister oder andere
Mnnicipal-Agcnten geführt wird, und deren Bevölkerung sich nicht über
2599 Einw. erstreckt, wird die Mnnicipal-Verwaltnng einem Director und
einem Behgcordneten anvertrauet werden. Die Städte oder Flecken von
2599 Einw. bis 5999 werden einen Director und zwcy Beygeordncte
haben; die Städte von 5999 Einw. bis 19999 einen Director, zwey
Behgeordnete und einen Polizey-Conunissär. In den Städten, deren Be
völkernng über 19999 Einwohner beträgt, wird ein dritter Beygeordneter
ernannt werde» können.

Art. II: Es wird an allen Orten, wo ein Director die Verwaltung
hat, ein Mnnicipal-Rath seyn. Dieser wird in den Gemeinden, deren
Bevölkerung nicht über 2599 Einw. groß ist, bestehen ans 19, in de»
Gemeinden von 2599 Einw. bis 5999 aus 15, und in den Gemeinden,
welche mehr als 5999 Ein»', haben, ans 29 Mitgliedern" pp. pp. Durch
Einführung dieser ganz nach französischem Muster zugeschnittenen Kom
mnnal-Vcrfassnng für das Großhcrzogtnm Berg HDecbr. 1898) wurden
die Kreise aufgehoben n. ans der Grafschaft Mark ein Rnhrdepartemcnt
mit Dortmund als Hauptstadt gebildet. Präfect desselben war 1819
Gisbert Ehristian Friedrich v. Nomberg. — Es blieb diese Kommnnal-
Verfassnng auch »ach der Wiedervereinigung der Mark mit der iürvne
Preußen im Wesentlichen bestehen, bis sie der am 31. Oktober 1841 er-
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lassenen „ L a n d g e m e i n d e o rd n u n g " für die Provinz Westfalen wich.
Die Städte werden gegenwärtig nach der „Städteordnnng für die Provinz
Westfalen" vom 19. Marz 1856 verwaltet. — Ans Grnnd der Wiener
Kongreß-Akte vom 9. Jnni 1815 vollzog .liönig Friedrich Wilhelm III.
die neue Besitzergreifungder Mark dnrch Patent vom 21. Jnni 18.15.

An die Stelle der Mnnieipalitäten oder Mairien traten die Bürger¬
meistereien und Aemter, an die Stelle der Canrone, Arrondissementsund
Departements die Kreise und Regicrnngs-Beztrke. Die Grafschaft Mark
wurde damals in 7 Meise eingeteilt: Soest, Hamm, Dortmund, Bochum,
Hagen, Altena und Iserlohn. Gegenwärtig, also im Jahre 1901, sind
daraus 18 entstanden, nämlich: Altena, Hagen Stadt, Hagen Land,
Schwelm, Hattingen, GelscnkirchcnStadt, GelsenkirchenLand, Bochum
Stadt, Bochum Land, Witten, Hocrde, Dortmund Stadt, Dortmund Land,
Landkreis Hamm, Stadtkreis Hamm, Iserlohn, Soest, Lippstadt. (Letzteres
gehörte früher wie die Stadt Soest mit der Soester Voerde, der Graf¬
schaft Limburg, sowie die 1815 zur Rheinprovinz geschlagenenStifter
Essen und Werden zu den sogenannten Nebcnqnartieren.)

Aus der französisch-bergischcn Zwischen-Regicrungmöge folgende Ur¬
kunde hier folgen:
Ar. 22 des Actum Herbede in meiner des Rotairs Starmann behanßnng
Ncpcrtorü. am Nenn und zwanzigsten October Achtzehnhundcrt»nd eilf.

Comparirten in Persohn die bcyden dem Rotairc wohlbekante,nehm-
lieh der Herr Rentmeister und Gastwirt!) Johann Peter Voß und der
Eisenschmidt Wilhelm Fels, bepde in Witte», in der Maine Witten,
Eanton Hörde, bezirks Dortmund wohnhaft, vor mir, dem öffentlichen,
lüeselbst in Herbede in der Maine Blankenstein, Canton Hattingen, bezirks
,Eage» wohnenden Notairc der-dritten Klasse für den Eanton Hattingen,
Johann Georg Adolph Starmann, und denen zu diesem Act reqnirirten
zweyc» vollgültigen Zeugen, nehmlich dem hiesigen Eingesessenenund
Gastwirthe Henrich Wilhelm Cörmann, und dem gleichfalls hier in Hcrbedc
in der Maine Blankenstein, Eanton Hattingen wohnenden Kötter und
Erbgcsessencn Dördelmann, und gaben einstimmig zur Notariaten Auf¬
nahme und Vollziehung wohlbcdächtlichzu erkennen: Sein, des längst
großjäbrigcn, und zu contrahiren fähigen Johann Peter Voß brnder,
Nahmens Fricderich Wilbelm Voß, wäre in der zuletzt vorgewesenen Con-
scription begriffen, und obschon seinem gezogenem Loose nach in die Zahl
der Reservistengekommen und vielleicht wohl nicht zum würklichen Dienste
herangezogenwerden dürfte; So habe man doch für den Fall, daß der¬
selbe in der Folge herangezogen werden mögte, für einen Remplacant oder
Stellvertretter gesorgt, und hätte sich dazu der hier mit anwesende
Schmiedcmeisters Geselle Wilhelm Fels, welcher seiner Seits der Eon-
scription gegnügct, dazu verstanden, für seinen brnder Friederich Wilhem
Voß alsdann eiuzntretten, wenn dieser zum effectiven Dienste sollte ge¬
fordert werden, und sev hierüber nachstehender Contract wohlbcdächtlich
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zu Stande gekommen, welchen sie beyde jetzt Notariell vollziehen wollten:

l, Trette er der Wilhelm Fels sobald, als bald der Friedcrich Wilhelm

Voß znm effectivcn Dienste mögte eingefordert werden, für den¬

selben ein, nnd nntcrwerffe sich allem dem, tvelchen? dieser sich würde

haben nnterwerffen müssen, wenn er selbst diente, daher er ver¬

spreche, hiernnter überall getreu sehn, und die Dienstzeit aufrichtig

aushalten zu wollen, so, daß gemelt, Voß dadurch ans keine Weise in

Verantwortung, und irgend eine Angelegenheit kommen sollte; Er

bleibe zu dem Ende vor der Hand nnd bis zur Einforderung beh

dem Herrn Johann Peter Voß, mit welchem er den jetzigen Contract

verabredet habe und vollziehe, nnd dieser müsse ihn im Essen nnd

Trinken unentgeltlich unterhalten. Dagegen verspreche er der Johann

Peter Voß

II. dem Wilhelm Fels das Folgende, und hafte dafür ans das voll-

koinste, als

tV die Summe Geldes nci Eintausend fünfhundert zwey und

dreißig Francs nnd sechs und zwanzig Centimen, oder fünf¬

hundert Rthlr (övv Rthlr) Hieselbst im Handel nnd Wandel

gangbahrem Gelde, welche Summe Geldes jedoch nicht eher,

als bis nach vollendeter Dienstzeit, ausbezahlet werden,

sondern in seinen, des Voß Händen verbleiben, jedoch wolle

er von dem Tage an, an welchen? der Wilhelm Fels würklich

in den Dienst tretten würde, solche jährlich mit fünf und

zwanzig Rthlr geinein Geld verzinsen, nnd solle dem Fels

frcystehen, darüber nach Gutsinden zu disponiren;

IZ. bezahle er an ihn alsdann, wenn würklich in den Dienst trette,

Hundert dreh und fünfzig Francs und zwanzig Centimen,

oder fünfzig Neichsthaler gemein Handlnngs Courant, auch

gebe er demselben alsdann

V. eine silberne Taschen-Uhr, welche wenigstens Achtzehn Rthlr

Werth seyn müsse;

I). Ein Collet, eine lange Nanquineto Hose, zwey Nnter-Hemder,

und zwey Obcr-Hemder, einen schwarzen seidenen Halstuch,

ein paar Strümpfe, und ein paar Schuh, und leiste und ent¬

richte außerdem

III. an dessen Vätern Christoph Fels in Witten und zwar in den fünf¬

jährigen Dienstjahrcn nnd länger nicht, jährlich Vier Scheffel Roggen,

berliner Maaße, und Sechszig Pfund Schweinefleisch, auch in diese??

fünf Jahren jährlich die bcfugniß, bei ihn? Voß auf gedüngeten?

Acker Ein Sechszig mit Kartoffel?? zu bepflanzen.

IV. Mögte indessen der Wilhelm Fels bey der Musterung entweder

nicht acceptiret werden, oder mögte auch die des Johann Peter

Voß bruder Friederich Wilhelm Voß zum Dienste gar nicht ge¬

fordert werden, sondern frey bleiben; So hörte der jetzige Contract

6
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in allen Stücken auf, und sollte es alsdann grade so seyn, als
wenn daran nie wäre gedacht, weit weniger solcher wäre vollzogen
worden, und es habe sich der Wilhelm Fels alsdann weiter nichts,
als nur allein dessen zu erfreuen, daß ihm für alles das, was an
Essen, Trinken, und sonsten von ihm Voß genossen und erhallen,
gar nichts sollte angerechnet, und von ihm zurückverlanget werden
können. Alles dieses sollte serner

V. für den Fall cintretten, wenn wider vcrhoffen der Wilhelm Fels
den Dienst getreu nicht aushalten, und wohl gar durch Desertion
verlassen mögte, indem er alsdann nur das, was während seiner
treu beobachteten Dienstzeit schon würklich erhalten haben mögte,
zwar haben und behalten, übrigens aber der Contraet in allen
seinen Punkten in der Art aufgelistet sevn sollte, wie § IV. bereits
bemerket worden, jedoch sollte für den Fall, daß der Wilhelm Fels
bcy der Musterung zwar acceptiret, jedoch es sich zutragen mögte,
daß sein bruder Friederich Wühelm Voß nicht gefordert, und also
der Wilhelm Fels für denselben nicht einzntretten brauchte zwar der
Contraet, wie oben schon bemerket worden, null und nichtig seyn,
er Johann Peter Voß wollte ihm, dem Fels alsdann

VI. Nichtsdestoweniger die oben snll E. bemerkte Uhr, in Gelde
zwanzig fünf Reichsthaler gemein Geld, ein paar Schuh, ein Paar
Strümpfe, ein Collet von wollene»: Tuche, einen schwarzen seidenen
Halstuch, und eine Hose von Nanquinet entrichten, und vollständig
respcctive bezahlen und abgeben; Zugleich müßte der Wilhelm Fels

VII. nach geschehener Musterung und Aceeptation bis so lange warten,
als bis es sich ausgewiesen, daß der Friederich Wilhelm Voß vom
Militair-Dienste frey bleibe, folglich gar nicht gefordert werde.
Er habe dagegen bey ihm, Voß, freyes Quartier, Essen und Trinken,
und wöchentlich einen Taschen-Stüber von dreißig Stüber gemein
Geld, gienge jedoch so bald wieder ab, als es gewiß sey, daß er
einzntretten nicht nöthig habe; Der Wilhelm Fels erklehrte, daß
zwischen gemelt. Johann Peter Voß und ihm die Einigung grade so,
wie jetzt niedergeschrieben worden, erfolget sey.

Es wurde hierauf dieses, aus dem Munde der Regnirenten und
Contrahenten Niedergeschriebene, denenselben langsam und deutlich
vorgelesen, und nachdem die alles durchgängig vollkommen ge¬
nehmiget, und noch hinzugefügt, daß von ihnen

VIII. ans alle und jede Einwendungen, diese inögten auch Nahmen haben,
wie sie wollten, durchaus verzichtet werde, und daß also wechsel¬
seitig von ihnen alles ans das genauste erfüllet werden sollte; So
haben sie solches nebst den Zeugen und dein Notaire durch ihre
eigenhändige Unterschriften unter Beydrückung des Notariat-Siegels
überall bekräftiget.
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Also geschehen, Verhandelt und vollzogen zu Herbede in der

Behausnng des Notairs am Neun und zwanzigsten October des

Achtzehnhnndert und eilften Jahrs, und ist zu dieser Urschrift, weil

der Gegenstand sich über 5l>() Rthlr beträgt, ein gradnirter Stempel

bogen über bewegliche Sachen von Vierzig Stüber genommen,

selbigem ein Dimcnsions-Stempcl von zehn Stbr nachgelegt und

auf verlangen einem jeden der Contrahenten eine Ausfertigung er-

theilet, auch der Kostenbetrag dieser Verhandlung von gemlt. Johann

Peter Voß übernommen.

Johann Peter Voß

Wilhelm Fels

. ^ Henrich Wilhelm Cörmann als Zeuge
Adolph D ö r d e l m a n n als Zeuge

Starmann öffentlicher Notaire der dritten Klasse

für den Canton Hattingen.

Daß diese, dem Wilhelm Fels, ans dessen Verlangen ertheilteAusfertigung

mit dem Original völlig übereinstimmend seh, solches wird durch diese meine

Schrift und Unterschrift, auch behgcdrückten Natariat-Siegels beglaubiget.

Starmann, öffentlicher Notair der dritten Elaste

für den Canton Hattingen.

IV. Alte Nittersitze im Amte Hevbede.
v. Steinen nennt Seite 769 und ff. außer dem Hause Herbede,

welches noch heute steht, 2., Ox äom Oioks. welches nicht weit rechts von

der von Witten nach Schwelm führenden Straße gelegen und später den

Herren v. Elverfcld zu Herbede gehört habe, 3., das mehr erwähnte

Hardenstcin und 4., In den Dornen, ein Bauern- und zu v. Steinens

Zeiten schon „schagbarer Hof, welcher vor Zeiten adlich frey gewesen und

lange Zeit adliche Einwohner gehabt hat". Der Name kommt noch in

einer der folgenden Urkunden vom 4. Febr. und 25. März 1768 vor. —

Nicht erwähnt v. Steinen das alte Hans Heven, dessen spärlichen Neste

ans Quercnbnrger Gebiete liegen. Der Name wird hin und wieder in

den folgenden Urkunden genannt. Da ich Weiteres, als in dem folgen¬

den Abschnitte erwähnt, über diese alten Hänser und die Geschlechter,

welche sie einst besessen oder gegenwärtig besitzen, nicht berichten kann,

was nicht in v. Steinens „Westfälischer Geschichte" Tl. IV, Stück 28,

Tl. I, Cap. IX, S. 199 und ff. u. an anderen Orten daselbst berichtet

wird, muß ich mich hier bescheiden und lasse nunmehr die in dem Besitze

des Märkischen Museums in Wittel? befindlichen Urkunden, Hofesverträge w.

folgen, wie sie mir vorliegen, ohne mich an v. Steinens „Anhang nötiger

Beylagen zum Gericht Herbede", S. 793—895, zu kehren. Die Hofes-

Verträge und einige der Urkunden sind Abschriften, und ich kann deshalb

für die beliebte Schreibweise nicht einstehen. Einige der Original-

Urkunden, Frei- und Gewinnbriefe w., namentlich die alten Pergament-

Urkunden, sind recht unleserlich und waren nicht ganz leicht zu entziffern.

6*
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V. Hofes-Bcrtrüge und sonstige Urkunde».

Llopiu. des; Vertrages Von anno 1568.

Derweilen deß Miß Verständnis; halben tüschen iß. Corden von

Elvervcldt tho Herbe an einen; und der gemeinen Hofeslüde tho Herbcde

an dem andern thell Vergangen jabr Vielfältige Klagten Von geten.

Hofeslüde ahn den Dnrchleuchtigen Hochgebohrncn Fürsten und Herrn,

Herrn Wilhelmen, Hcrtzoge tho Cleve, Gülich undt Berge, Grave;;

tho der Marek und Ravensperg, Herr tho Ravenstein, unseren gnädigen

Herren gelanget, als; solten sie Von de»; Hofesschulten tho Herbede mit

Erbdeilungen, weßelungen, Heergcwede, Geraden, Dinstcn und sonsten

bovcr gebühr und Hofesrcchtcn beschwehret und overnohmen wwrden sepn

und noch, und bestimpter Elverfeldt hinwieder angegeven, die Hofeslüde,

in deren gewöhnlichen Diensten und der Vorangetogenen stücken, in

spann, gebrück und alten Herkommen sich unbillicher weiße nun etliche

jähre hero sperren und verweigern thaden, Derohalben nicht allein Vor

den ambtleidcn und Verordneten Hochgt. nnsers gnädigen Herren, sondern

auch etlicher und gemeinen S. F. D." Clevischen und Märckischcn

Näthe in; Mont HMonat) nnFnsto des; Vergangenen jahres tho Höcrde

in ainveszen bestimpten Elverfeldts statlicher Freundschasft und der Hofes¬

lüde;; Advocatcn und taghelder in die lenge Verhöret und crfangen auch

ob iniddell und derglickcn wozu befordert der gänhlichen tho Vorsicht, die

als; damit gütlich bey und hingelegt worden seyn sollen, allererst folgendes

gleichwohl tho ferneren mißverstandst Weiterungen und Klagen Von beiden

spden geraden »nd vnentscheden Verbliben, sindt uth Befehl Hoch-

berühinten nnsers gnädigen Fürsten und Herren beide partheien allste

binnen Cleve wieder beschieden und erschienen, Daselbst auch eine gute

tydt allerley Bericht und gegenbericht angenohmen, und tho lest folgender

niatcn und maniren gemiddelt, Verglichen und entschieden;

t. Bon Erb- Anfänglich und tho Ersten, nachdehm der Meister Poet s?j

thciluugcu. Bon wegen der Erbtheilnng sich verHalden, Dero sich die

Hofesleuthe nth dem Gerich de Verweigert, als; dat Sie und

Dero Vorfarten nicht Volschnldig eigen, sondern Reichs Hofes¬

lüde sie;;, und Deine na mit geerffdeilet tho werden Gehören

„Derohalben desselben Verlathen tho sie;;, Begehren, der Von

Elverfeldt aberst angezeigct, wie Sie ock nit als; Volschnldige

eigen lüde zu Halden, dann op öeren Hofes Güthern sethen,

und die na alten Herkommen crerfen, snndern einige pfacht,

doch peninggeldt und anders wie herbracht, jährlichst Davon

geben, und alleine etliche Beeste nechst den Besten thoe halbem

theill, in statt der Erbtheilnng, wie in andern mehr Höfen,

sonderlich den Hof the Herbede alletydt Von alders gebrueck

und noch wehre. So ist gemiddelt und Vertragen, daß instatt

" Seiner Fürstlichen Durchlaucht.



— 35 —

und von wegen solcher Erbdeilung, gerürter Elverfeldt, dal

beste Khorn eins, Dal Sy Dan perdt oder Kohe, Vor nith

nehmen, dat selbige durch Hofes Richtern nndt geschworenen

op gebüehrliche werde bey öer eyde vprichtig vorderen und

darinit sick benügen laßen soll.

Thom andere soll idt inet der weßelnnge deßergcstalt 2. Von

gehalten werden, dat wannchr op den Hoff tho Hcrbede eine wcstelungcn.

persohn frömbdt inkömbt die den andern gelieck ist, Daraf fall iWcchsenmgciy

der Hofes Schulte gein geldt nehinen, aberst Wan die persohn

nngelieck oder ärger ist, so sollen Hofes Richter und Hofeslüde

bey oeren eyden erbahrlich nndt unfordelhaftig darover er¬

kennen und wat also erkandt denl Hofes-Schulten Verricht

und guthgethaen werden.

Wie thom Derden dat Heergeweide und Gerade, dahr 3. Voin

und wannehr Mannes- oder Frauenspcrsohnen dötlich affgahn, Hcergcweidc

und dar h>errgcweyde und gerade von Hofes Nahte fällig ist, """ gerade.

So sollen Hofes Richter und Hofeslüde gleichergestalt bey

oeren trnen und globen, Dieselbigcn uthsetten, op gebührliche

voren vorderen, und dem Schultyßen tho syner Helfte,

und des Hofeslehnhr. (Herrn) tho synem Deell geliefert
werden.

Thom Verden ist der Handwinnung halben Vereinigt und 4. Vom Hand-

Verglichen, dat de Hoveserlichste und Vermogenste dem Hofes gewinn.

Schulten für Handwinnung Verrichten soll, die werde Von

einem aldcn Schilde, ncmlich anderthalven Goltgnldcn, der

Middelmäßige einen und der Nidderste oder Vnvermogenste

einen halben Goltgnlden.

Sunstcn sollen thom Vyfften die sämptlichcn Hofeslüde 5. Von

in dem Hof Herbcde gesehene, der thosamen Seß nndt ""^

dertig (t!6) ist, oere Herst- und Maybedde wie Von alters

herg ebracht, ock die seßten Radcr-Gulden tho Thyt is op St/mm Hcrpen '

Andreas tag, als; auch op Margarethen, vore Regen, die mngundi

tho Vier fahren nmgahn den gewöhnlichen Hecrpenning und Rockhocn.

jedcrrein (jeder) dat Rockhoen jahrliehs ninveigcrlich ntrichten

seberen (liefern) und bethalen.

Und tho dießem thom Testen die Hofeslüde, so sebwyne 3. Vom

schuldig thot Vicf und Tvintig, tho dem Schulten jährlichst Schulten

folgen lathen, Ein Middelmästig schwein, oder einen halven ^^'veme.

Daler dafür, tho syn deß Schulten Köer, doch soll der Schulte

die Schwync Von dat eine Jahr in dat andere nicht over-

gahn lathen, dan met der Hofeslüde guden Wullen. Alst aber

die Hofeslüde Von affpendnng etlicher Schwyne Von Dreyen

Unbehalden Jahren hero gcklaget, hefft Cordt Von Elverfeldt

sich berichten lathen, dat Hey von den geventen Schwynen ein
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Jahr Schwyne behalten, dat andere Jahr ganlz Nagelathen,

und für dat Derde Jahr als; Dit afflopende Acht und

Seßtigste Jahr einen halben Daler dafür fich soll verrichten

lathen, sonstcn soll es mit den Schwynen gehaldcn werden,

wie vorgemeldet ist.

Von An- Mieders alß in diesem Unverstände gein stein) Hofes-

Üc llnng des Richter angcstalt, sollen die Gest und dertig s36) Hofes-

lüde einen Hofes-Nichter, den Erbarstcn und frömsten

unter sich ließen swählen), der alle Jahrs, wie unter den

Hofeslüdcn gebräuchlich, die gewöhnlichen pflichttage Halden,

und einen jeden gebührlich Hofesrecht wicdcrfahren lathen

soll, densclbigen Hofes-Nichtcr doch der Hofes-Schnlte soll be¬

stätigen,

7, Vom Thom Sevenden ist der Diensten Halver besprochen, dat

Mhtfahrcn. hjx Hoveslüdc dein Schulten synen Mist jährlichst sollen

uthfvhren, ein gliek nach dem anderen, dergestalt wannehr

solcher mist dat eine Jahr von öcrer etlichen uthgeföhrt ist,

dat alsdan dat folgende jähr die andere Hofeslüde fort an¬

fangen, und den mist bit tho testen nthfahrcn sollen. —

8, Von der Thom achten syndt och willig die Holßfnhre, wie ge-

.Volyfnhre. preuchlich eine in dem Sommer und eine in dem Winter, ein

jeder na svnem Vermögen tho dohen und tho vollenbringe.

9. Von Thom neggen s9.) ist von der Hewfuhr vertragen, dat in

Heufnhrc. derselben dat Kerspell und Gericht tho Herbede ncbcns

und mit den Hofcslüden dat Hetv mit tho fähren, gebedden

werden sollen, alß doin der tydt die von Elverfeldt den lüden

mit nottürftigcr Kost und Dranck oick sollen versorgen.

^10. Vom Thom Thpnden wannehr dath Schlachtholt tho der Mölen

Schwchtholt- föhren nödig, deßhalf soll der Schulthß syne Gespanne

>o>cui. ^ fürgahn lathen, und sollen alßdan die

Hofeslüde vors in der Riege ein dem andern folgen solck

schlachtholt tho föhren, doch dat Sie bover oer Vermögen und

sonder Roth nit genödiget und beschwehret werden.

11. Von Thom Elften ist von wegen des Möllentimmers und

wegen Molle-Steinfohr affgestallet, daß die Hofeslüde tho jeder tydt den

MMIenwork Mollenstein des obersten gelindes bey Möllen tho Herbede,

daer sie tho gcmahl gehören, an der Nhnrföhren, sich des;

unter sich vergliecken, oeck dat Kronwerck und waterradt op

öeren Kosten unterhalten sollen und begeven och dein Schulte

der Diensten von den Hofcsfrvhnen, So wirdt och dem Hofes-

vom Pfordt schulten vorbehalten wannehr Hey von unserem gnädigsten

zu haitoll Fürsten und Herren in Kriegesnöthen tho Dienste bescheven

"dünsten^ l beschieden?), dat die Hoveslüde alsdan ein gut pferdt in
synen Heerwagen tho spannen, dat selbige perdt, daer daß
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verärgert oder gaich verderben würde, die Sämptlich unter

öcne tho erstatten und tho vergüeden gehalten sein sollen:

Tho lest ist auch verabschedet und bestallet, alß noch vor Bon wegen

etliche«? Jahren so gepfändet und verlost noch snndere Hofes- gepandcter

lüden tho Verrichte stehet, alß heet man voer ort, Halseband lu?^n.

ein ort Dahlers und Wilhelm Hellinck einen Dahler, dat dan

solck geldt verrichtet, und sonsten anderer oerer poende (?)

«vast der weren snnder cntgeldt «viederuinb tho gestalt sollen

«Verden; wie ock hinfürder Cordt von Elverfcldt tegcns (gegen)

den Hofeslüden, und die Hofeslüde hinwiederninb mitt Hofes.

Rechten tegens den von Elverfeldt, sich aller gebühr und Vn-

venveistlich Halden und erzeigen sollen, doch dem Hofes- und

Lehnherrn in allen und sonst federe seiner gerechtigkeit unnach-

theilig, alles ohne gefehrde und argelist, deß in Vrknnd sind

diese affscheede twce gleichest inhalts geschreven, und der eine

Cordt von Elverfcldt und der andere den Hofeslüden tho-

gestalt (zugestellt) und mit hochbcrühmtes nnsers gnädigen

Herrn opgcdrucktcn Secret befestiget, und von beydcn partheyen

williglich angenohmen «vorden.

Xownr Cleve uff Donnerstag d. XI1II. Oetober

Xnno acht und Sestig. (14. 8ber 1563.)
8. Walt. Verwer.

Hoves-Vertrag äs no. 1581, d. 5. Juni.

Nachdem tuschen Conraden von Elverfeldt alß Seholtißen deß

Hofes tho Hcrbede, so will er denIunfern Kloster tho

Kauffingen im Lande tho Hosten thogehört, eines und

Hofes-Richtern und Hofeslüden destelbigen Hofes anderentheils

von wegen des Vertrages so tüschen diesten partheyen am

t4. Oetober Xni?a 1568 upgerichtet, und fünft abcrmahls

streit eingefallen, derwegen ermelter Elverfeldt er. vor- wtei-xonii-wr

geinelde .Hofeslüde am Kaiserl. Cammergcricht in erster instantz -mpsllatwn,

mit recht tho bespreckcn, unterstanden, welches Ihm die Hofeslüde

als prinoipnl Sachwaldern, auch der Durchlenchtige Hoch-

gebohrene Fürst Hertzog tho Cleve, unster Gnädiger Herr,

als beyder Theilen Landesfürsten pro iutorssso gewerdt undt

Verhindert, alß dat die Hofeslüde von syner Ladung abholwet

und beyde Dhcile därumb iho für Hochgemeldt nnßers gnädigen

Herren Tode Vorbcschieden, So findt dießelben so doch Ihrer

F. G. als; deß Hofes und Gerichts tvh Herbede Land¬

fürsten, undt anstatt des Stifes Kaufingen ihres

rechts vorbehalten, und sonst op derselbigen gnädiges Gefallen,

mit Ihrer beyderfeits fürwitten und guden willen in der güde

endlich verdragcn, und verabschiedet «vie folget.

" wahrscheinlich: ooiwra.
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Vnd erstlich wie Elverfeldt angegeven, als; sollen Hovcs-

Nichter und Geschwornc deß Hofes tho Herbe dal beste Rohr,

so anstatt der Erbtheilung ein Schnltiße in berührtem Verdrage

tho gediilgct, nit np recht vcrdiret Hebben, und derohalbcn

gefordert Ihme frey tho lathcn dat er den wcrdeerten Penning

oder daß Rohr nehmen und bchalden mögte, so ist verabschcidet,

daß es bey angeregtem Verdrage deßfalß gelathen werden soll,

2. Vom Thom tweden da ein Hofesmann bestadet oder nnbcstadct

abgestorbenen stürvc und kein Perdt oder Kol), darop dat beste Rohr in dem

,>oseoinann. gcsatt, »ochloeten, ist vertragen, dat alßdan» der

Schnltiße von deß abgestorbenen Vermögenden twey Dahler

und Unvermögenden einen halven Dahler, Middelmätigen einen

Dahler für dat Rohr empfangen und Hebben solle.

3. Von Thom Derden, wannehr Weßelungen einiger Hofcspcrsohnen

Weßelungen. frömbde op diesen Hoff begehret, oder snnstcn tho dohen

fürficle, und in twiefel gelogen würde, of die Beyde an dem

andern von wegen Öerer Persohnen, oich Hove und Güder

gclick wehren, und da die ungelick befunden, wat für solche

nngelickheit dem Sehnlichen tho erlegen, over den beyden

punkten sollen alßdan Hofes - Richter und Geschwohrne bep

öercm Aydten crbarlich und oprichtig alleinc ohngehindert

erkennen, doch dat der Schnltiße darbevor von wegen deß

Hofcsherrn mit darbey tho syn oft er wolle durch den Hofes¬

frohnen berufen werde.

4. Von Thom Vecrden, dat die briefliche Ohrknndc, alß over

Weßelbricfcn. ^gche Weßelungen tho geven fallen durch de» Sehnlich »nd

den Hofes-Nichtcr täglich, oder wan der Schnltiß ov er¬

forderen deß Hofesfrohnen mit dartho erschienen oder schicken

wolte, alßdann durch den Hofes Nichter alleine gleichwohl

nnverhindert beseegelt und daß Segelgeldt, so darvon aldem

Bruck nach kompt, tüschcn dem Schnltiß und Hoves¬

richter, wan die gleich segelen, och gleich gedeilet, sonsten dein

Hofes-Nichter, da der alleine segelde thosaneen gelathen

werden soll.

5. Von Thom Vieften, dat Heergeweyde und Gerahde betreffend,

imd^GerNwe ^ angeregtem Vertrage in sunem dritten
^ blievcn, dieweile aber in Streith getogen, wannehr

dat Heergcweide und gerade, nah Hofesrcchten fällig sy, ist

mit beider theilen Willen erklährct, wannehr ein.Hofes Man»

oder Hofes Frau stirbt, und geine hofhörige Erben in aff-

vdcr opstiegender Linie över den Verden Grad, noch hofhörige

Bröder oder Stiftern hinter sich im Leven verleithcn, dat

dan alsbaldt na solchem Absterven dat Heergeweide und Gerade

durch die Hofes-Richter und Hofeslüde laut deß Vertrages

vvrgeschrb. unvertöglich nthgesatt wcrdert und solche Werder,



— 89 —

dem Hofesrichter half und dem Schultißen die andere Helfte davon

ohnvertöglich gelefert werden soll; und werden durch das Hecr-

gewcide und Gerahde des; abgestorvenen Mans oder Frauen

beste Kleid darinnen so tho Ehren gegangen, rssxöL, verstanden,

Thom festen wan gebohrene oder eingeweßelde Hofeslüde . 6. Von

op Hofes Güther tho sitten kommen, sollen dieselvcn Hand- H^^wnimmg
winnunge für den Schultiß und Hofes-Richter täglich begehren,

und overmitz gestanden leiflichen Aydt angeloben^ dem Hofes- lcuthc.

Herrn vort dem Schultißen alleine von wegen synes Ampts

und dem Hofe in Hofessachen treu und holdt tho syen, des;

Hofesrechten tho folgen, tho Halden und tho verthedigen, wie

dan oick dem Schultißen für die Handwinnunge in Mathen

(Maße) obglt. Verdrage in syncm Verden urbionl Vermoeg,

gegeven werden soll.

Thom siebenden — sollen dießes Hofes aide Rechte, Art .7, Von

und Natur nach, geine dieses .Hofes Güdere jemanden ver-

stattet werden ahn sich tho gelangen, oder oich tho besitten ^gUhe/bc-"
und tho bewohnen, derselbe habe sich dan vorhin hoffhörig wohnen, oder

gemacht, dieses Hofes Rechten sich nnderworpen, und dem jene haben

jährlichen Hoftinß dein Hofherrn nach nithweißnnge der Rollen, wollen,

oick Schwyne, Heergeweyde, gerade und alle andere gewöhn¬

liche Beschwernüß, gleich andern Rechten Hobslnden, mit tho

verrichten, tho drägen und tho leisten sich verpflichtet, also

daß sich befnnde, dat dehne tho werde, einige Hofes Güther uth

dicßem.Hofe verlost oder sonsten verütert hveränßert) wcren,

dat die in den Hof wieder gebracht, und in vorigen Staudt

gestalt werden sollen. Alles damit die Hofes Güdere dießem

Hofe nit entogen und tho nliockins und Frey-Güther gemacht

und der Hof dadurch nndergahe, welches sonst gewißlich

erfolgen Wolde, sondern der Hof in gudem Wesen und by

synen alden Rechten und Höfen geHalden werden möge.

Thom achten, als berührter Verdrag sagt, dat die 25 8. Von den

Hofeslüde, so Schwyne schuldig, dem Schultiß ein middcl- Schwimm

mätig Schwyn oder einen halven Dahler dafür tho des

Schellten Köer, folgen laten sollen, und daher Streit in¬

gesallen, of der Schultiß selbß oder der Hofes Mann solches

Schwyn ntsetten mögen solle. Ist verglichen, im Fall der

.Hofesmann 3 oder 4 Schwyne hefft, dat Er alsdann Ein,

woferne Er 5 oder 6 hefft, Twee, und dahe Er 7 oder

8 Schwyne hefft, alsdann Dreh, wann Er auch mehr hefft,

alsdann gleicher Gedrage na Gestalt etliche Schwyne davon

voruth nehmen, und jedes mahl dat beste darnach dem

Schultißen folgen lathen oder jedesmahl vor dat Schwyn einen

halven Dahler laut des Vertrages verrichten soll.



— 90 —

9. Vom Thom Neggcnden, so duck die Hofes-Richter uud Ge-

Haltcu des sügvohrene» ein Hofes Gericht am Pflicht Tag tho besitten

'''Tmd tho Halden bedacht, sollen sie solches dem Schnltiß im

fall Er wolle, mit darbet) tho verschienen, durch den Hoses-

frohncn ankündigen lathcn, doch dat sie chder Schnttiß komme

dartho oder nitI gleichwohl dat Hofes Gerichte und den

Pflichttag, wie sich gebühret, bcy Ihnen niwerhindert besitten

und Halden, und över fürbrachte Hofessachen erkennen, oich

wat also erkant, durch den Hofes Frohnen mit thvdaen des

Landesfrohncn, doch alleine nmb die alde gewöhnliche

Von der- Gerechtigkeit, so die Frohnen unter ihnen tho decken vollen-

vxeeMWm strecken und oxs^niron laten sollen.

Ich Von der Thom Thynden, dieweil der Verdrag in synem »eggenden

Hcwfnhr. g,,tic:nl null, dat it Kirspel und Gericht tho Herbede neben

den Hofeslüden dem Schnltißen dat Hew mit tho führen ge-

beden werden sollen, Ist dabey verdragen, dat die Hofeslüde

dem Schnltißen op sein begehren na ihrer Gelegenheit solche

Hcwfnhr jährlichs docn sollen.

11. Von Thom Elften wann ein Hofesmann oder Hofesfrawc sich

Vrlanb- selbst oder ihre Kinder tho der H. Ehe verändern wollen,

Vlcstätnich'" alsda» soll der Schnltiß krafft wcyl. Grasten Adolph von
Cleve ^.nno 1404 gedhaencr nthspracken, nmb Verlost ver¬

focht, und Ihme för die Erlöffniß, welche Er unweigerlich

und ohne ophaldnng tho geven, acht schlechte Schillinge ver¬

richtet werden.

Ich Von Thom Twelften dat die Kotten so in diesen Hof gehörig,

hosthorigcn Hofhörigcn des Hofes Herbede besatt, oder wann ihn

solche Hofhörige nit bcqvemlich tho bekommen, und also

Frömbde darop verkochten, Pfandes- oder Verpfachtsweisc gcstalt

würden, dat selve mit solchem Bedinge geschehen soll, datt na

der Köttcr abstervcn gein Rohr, sondern alleine dat Heer-

gewcide und Gerade in obberübrten Fällen Ihrem Nachlath,

dem Hofesherrn und Schnltißen gesolget werde,

n . Thom Dritticnden, welcher Hofesmann sich verändert, und

"schreitenden^ 9^"^ Hofes Gnth besittet, der soll an Statt des Eheschillings,
HofcSinaim, so dem Schnltißen jährlichs Dcrtig Jahr lang vermöge an-

so doch geregter Vthspracken gegeven tho werden pflag, ih einen orth

Dahlers eines dafür verrichten.

14 Von Thom Vierthicndcn, wann ein Hofesmann oder Hofesfraw

Brnchthaften. in Hofcssachen am Hofesgcrichte brüchthaftig tvird, und solche

Brücke nicht gnthwillig betbalen will, dann soll der Schnltiß

alsdann mit Rechte für dem Hofes-Gerichte dartho forderen

und over die Brüchte weisen lathe», und davon ein Dheil

dem Hosesherrn, der andere dem Schnltißen, und der dritte
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Dheil den Hofeslüdcn thogcwandt werden, als Kraffl berührter

Vthsprackeu.

Thom Vicfftienden und leßtcn soll kein Hovesgnth be- 15. Wegen

ständiglich versatt, verpandt oder beschwehrct werden, solches ^crpwiwnng

beschehe denn für den Hofes-Nichter und Geschwohrnen, und H^zMer.
im Beyscin und mit Fürwctten des Schultißen, doch dat von

einem Hofesgnth op einmahl nicht mehr denn der 3ie theil

versatt, verpandt oder beschwehret, viel) dat Goth che nn bevor

solch Deill gefryet sy, nicht wieder noch ferner versatt, ver¬

pandt oder beschwehret werde, wann averst der Allste, so op

dat Goth blievet, tho uthstürnng oder affguednng syner llinder,

Süstcr oder Bröder mehr bedürfte, und Er sich des; mit ihnen

nicht gütlich vergleichen könte, soll der Mangel thv des

Schultißen und Hofesgerichte tho Herbede Guthachtnng und

Erklehrnng stahn, und gleichwohl dem Schultißen derwegen

nichts gegeven werdein Neben diesem soll und will Conradt

von Elverfeldt solchen proesss als Er dieser fachen halber am

Kayserl. Canunergericht sinder dem Jahr 75 gegen Hofes-

Richtcr und Hofeslüde tho Herbede von neuem vthbracht und

angefangen, als nichtig abschaffen, und sie damit länger nit

beschwchren, wie dann oich berührter Verdrag so am 14. oct.

^.o. 15K8 opgerichtet und angenohmen, in werden (Wert)

blieven und gehalten werden solle, in Erwegung dieser den¬

selben verklahret nndt die partheyen etlicher neuen Mängel

vergleichen thnt. Alle und jede obberührtc artivulsu und

punoton haben beide Dheile ivürcklich tho Halden und tho

vollenstrecken ein den? andere tho gesaget. In Vrknndt sindt

dieser abscheide nndt Verträge twey eins Inhalts npgcriehtet,

und Jedem Dheile Ein davon unter Höchstgldt. unsers gdgen.

Herren Secret Segelt thogestalt anr 5tM Juny Ein und

tachtig (1581).
D. 8. Walt. Vmvcr.

n v c; i s n n Z >z wegen g es ch asf e n h c it deß Hofes

Herbede nndt deß S ch u l t i ß e n - A m p t s.

Nachdehme der Dnrchleuchtige Hochgebohrne Fürst und

Herr, Herr Wilhelm, Herizog tho Cleve, Gülich und Berge,

nnßer Gnädiger Herr, vernohmen, wie Conradt von Elverfeldt

tho Herbede bey "dein Kayser Maximilian deß nahmens den

twcdcn, Jmgleichcn folgendes ahn: Kayserl. Cammergericht

etliche mahl eingeben lathen, alß solle der Hoff tho Herbcde

mit dem Landgericht daselbst nicht der Grafschaft von. der

Marck vntcrlvmpen, sxsmirt, und ahn dem Canunergericht

ohne middel tho rechte gehörig syen, Er vick over deß 5)ofes

tho Herbede Richter und Hofeslüde als syner Vnderdahnen
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ins sulzssstisuis und ordentlich macht haben, derhalben

ermclte Hvfes-Richter und Hofeslüdc tho Herbede in erster

Instant; am Cammergericht in recht laden, und der Kayserl.

Fiscal tho Verthedignng solcher sxsmxtion sich mit in tho

Hofcsschulthisz laten erwecket, und aber Hochcrgl. unser gdgr. Herr nicht

siibn!^"ois ^5"" hochged. Kayser Maximilian, sondern auch wollgte.
babcn über die />da ihr F. G. sich xrc> intsrssss mit ihnen

Hofeslcuthc. gelathen:/ nndt letzlich ^.o. 1581 in einem gegen Elverseldt

an nnscrs gdgen. Hofflagcr binnen Cleve gehaltene Verhöre,

guden beständigen Bericht dohn lathen, daruth handgriplich

und allein ein gesucht grundlos; Vornehmen gewcst, und Jhro

F. G. dadurch ahn Ihrer landesfürstlichen Obrigkeit schwerlich

verletzet, vor eins thom andern sintemahl crml. Elverseldt

solche Belehnnng alß Er ^.o. 1559 von der letzten Abdisscn

tho Kauffingen ahn dat Schnltißampt des; Hofes tho

Hcrbede erlanget, von unseren gdgen. H. als; dartho ahn

Statt des; durch .Hessen eingethogenen Kloster Kauffingcn von

Hochgl. Kavser Maximilian angestalte Verwaltern nit in rechter

thydt, nachdchme als; Ihme solche anstcllung und befohlen Ver¬

waltung verkündet worden, vernennet tho werden, gegeben,

sondern sich dawieder mit nngrnndt abzeichnet, und als; soltc

die snd st olz-rsxt.it, is uthbracht oich angeregtes Schnltißampt

seine Voreltern und Ihn; in einen; Erblehn gegeben und ver¬

lehnet sein, an; Cammer und sonsten eingewandt, nndt aber

solche ungebührliche nthbringung von wegen unsers gnädigen

HofcSschult Herrn nicht gestanden, noch durch Elverseldt, sondern dat

wederspell (Gegenteil), dargethan, oick Ihr F. G. nth seinen

^ ^ ' egenen fürbrachten Briefen und rechtmäßigen Bericht, nicht

anders crmelden können, den dat Dyk syne Lehen nicht xsr-

xstnnnr ant l;ssrsclitn.rinm. sondern allcine tsmxczrnls st

xsrsonnls ksuclnnz seyen, nnd dartho durch obglte. Ver-

sänmniß ihrer F. G. als; Kayserl. Verwalter gedachten Hoffes

anstatt des; Klosters, eropnet, und ssmmittirst, und Conradt

von Elverseldt thom besten bekandt, dat in syner seiden tho viel

gcdan, und aber sich opt höchste bedauert, dat er solches nit also

wie vorglt. verstanden noch gemcinct, die Dinge also dergestalt

schrifftlich over tho geben, nit befohlen, sonder» seine ^.c1vovg.tsiz

und xrosni'atorszr dat bey ihnen selbst gedahn hatte, n;it

vndcrthanigcr nnd Pflichtiger Bitte, dieweil Er vnd seine Vor¬

eltern die von Elverseldt tho Herbcde unsers gnädigen Herren,

nnd I. F. G. Vorfahren, Graffen von der Marck alle thydt

für ihrer nnd rechte angebohrne Herrn crkandt, wie Er dan

oich erbicdig, was; dehn; tho gegen der Kayserl. Mayst. selbst,

oder oich an ihro Mayst. Cammergericht in synem nahmen

angegeben, dat selbe aldahr ahm Cammergericht öffentlich tho
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wiedcrropen, und den begangenen Jrdnm bekennen tho lathen,

dat I. F. G. war angerührter gcstalt beschehen, Ihn gnädiglich

verlathen, und entschuldiget, tho Gnaden wieder vpnchmen,

und darneben nit allcene syne vorhin von der letzten Abedisse

entpfangenen Belehnnng verneine», sondern oich syne zwee

Sohne mit dem Schnltißainpt Ihrer Beider lebenlang immathen

sinmaßen) alß Er damit belehnet wehre gdlich. sgnädiglich)

versehen nird belehnen wolten, gleichwohl aber unßer gnädiger

Herr wat Elverfeldt in dießen beyden sachen tho fürgcnohmener

cntschnldignng eingewandt, nth vielen angeregten rechtmätigen

— Reden HRäthen?) nit für erheblich helt, und erachten

mögen, sondern daber gnte fuge und macht gehabt, gegen Ihn

die straffe so die rechten op solche schwerliche der landesfürstl.

Hoheit Verletzung, und np die binnen rechter thydt gegebener

Lehneinpfängnuß oder derselbe Vernennng gefolget, und

geordnet an die Hand tho nehmen. So hcbben doch Jhro

F. G. op Vnterhandelnng und fürbitte derselben Rathen sich

mit ged. Conradt von Elverfeldt gnädiglich versöhnen und ver¬

tragen lathen, alß folget:

Reinlich dat Elverfeldt Ihrer F. G. von wegen ver-

würckter Vngnadt tho abdrag 899 rthlr. und angeregter Ver-

säumnnß halber fifftig H59) derseben Rthlr.) machet thosamen

liegende halb Hundert Rthlr., oder ihren rechten Werth nach

Jtzigem lope der mnnten (Mniizen) im Lande von der Marek

niis geven, und die Helffte op Christmiß darnechst folget,

olß ^.0. 1573 an Händen deß Clevischen Landrentmeisters

ungesäumbt und gewißlich libcrcn hliefern) undt bethalen,

wie gleichfalß die oben angeregte HsvovÄtion ahm

Kayserl. Cammergericht synen erbieden nach bester formen

förderlichst dhoen, auch alle am Kayserl. Eainmer-

gericht in erster instnnt^ und omisso h?) mstiia gegen

Hofes-Richter und lüde tho Herbcde angefangenen gerichtlichen

prcwsLs abschaffen, tind da Er hierncgst gegen dieselben

spräche tho Hebben vermeinet, Dero Er sich nicht tho ver- Hefcs-

lathcn gedächte, Sie darnmb anfänglich für Ihren Jnländischeii schultiß soll die

Untergericht fürderen, und darob na Satzung der Rechte nndt ^ofemciithc

Kayserl. ordniing fortfahren sollen. Angleichen alle undt jede ordentüchcii
Höffe, Kotten und güthcr, so in dießen Hoff tho Herbede von Gericht bc-

alders gehörig, wo die in und buten dem Kerspell nndt sprechen.

Gericht .Herbede gelegen sindt, mit derselben itzigen Besitter

nahmeii und thonahmen HNamen und Zuiiainen !) in schrifften

vertecknct hverzeichnet) aii »iisers gnädigsten Herrn Clevischen

Cantzeley für nechst koinmenden Meytag mit einer abschrifft

gegen der Anthentisirten eines Original-Briefes von



— 94

weyl. .H. Adolphen tho Cleve in fachen deß Hofes tho

Herbede tuschen der Abdissinne tho Kanffingcn und Corden

nnd Eberhardten von Elvcrfeldt Xo. 1494 gedhaner sprnch

nwldet, welche Original-Brieffe Er nit tho hcbbcn sich hoch

bedauert, durch einen bewehrten (bewährten!) Notarium oder

Gerichtsschreibcrn eollationirizt over schicken, und alles wat

sie bevorn durch nnsers gnädigsten Herren Nehde (Räthe)

tuschen Elverfcldt und Hofeslüden vertragen ist, Vcrdrag

blieben, und darvon globwnrdige schein uth I. F. G. Cantzeley

behden theilen thogefertigt werden soll, wie dan oich unser gdgstr.

Herr der ncchster uthghahender thydt die gebreckeu, so sich in

der Herbeder Marek imgleichen von der schlachten aufs der

Ruhr, der Kirchen tho Herbcde und fünften mehr unsiern

gdgstn. H. und den gemeinen Marckegenothen (Marken-

genosscn) Erml. (erinelter) Marek Kirchmeister und Richter

und Hofeslüde tho Herbede an einer nnd glten. (gemeldeten)

Elvcrfeldt an der ander spden, noch unerördcrt erhalten, an

der Mahlstehde (Malstättc) besichtigen »nd gütlich vcrdragen

lathen, und solch Vertrag mit allerseits partheyn guden nullen

nit tho erlangen, durch Ihre F. G. endliche erklerung hin¬

legen wollen, wan dit alles als; verrichtet, soll solch Hochgtcs.

nnsers gnädigen HE. action und Forderung als; ihrer F. G.

berührter öerer Mangel! halber gegen Elverfeldt Hebben, alß-

dan gefallen und Vertragen sein, vorhin von der in letzten

abdisse tho Kanffingen an, daß Schnlthißampt over den Hoff

tho Hcrbede entpfangen, invostitnr nnd Belehnnng alleine

tho synem lieve, so lange der levct, und nit länger gnädiglich

veraydet und bestättiget werden. So soll oich der Befehl so

nnßcr gdgstr. Herr im ncgst vergangenen Monath Jnlio ahn

I. F. G. Amptmann nnd Ncnthmcister zu Bochumb nth-

gahn lathe», nnd darin gethan Verbott hiemit npgehaven

und aber tvat Krafft deßelben durch die beydcn Befehlhabere

geboret, unserm gnädigen Herren gclathen werden, sich danüt

tho verlathen, als Ihrer F. G. angenohmmen, dat dergestalt,

dat solches wat also entfangen, Elverfeldtcn verhandrichtet,

und durch ihme neven den Ersten termin auf ncgst kommenden

Maydag ahn den Landt-Rentmeistcr gclieberl werden soll.

In Vrknndt ist dieser Schein gedoppelt mit hochgedachtem

nnsers gnädigen Herren Loorst und Elverfeldts untertecknüß

i Unterzeichnung) befestiget, deren Ein bei Ihrer F. G. Cantzeley

verblieben, und der andere Elverfeldt thogestalt.

Tho Cleve den letzten Jannary Anno Tausendt Vieff-

hundert dreh en Achtentig. (1583).

(H,. 8.) Conrad von Elverfeldt.



Eoxin des Marcken-Vertrags äs ^.o. 1ö3ä.

Nachdem sich zwischen dem Edelen und Ehrcnvestcn

Conradt von Elverfeldt, Gerichtsherrn zu Herbede an einem,

und den sämptlichen Zwötffern und Erben Herbeder Gemarckten

am andern Theill, Streit und Iorye HJoreyen) wegen aller-

handt Marcken Gebrechen erhalte», derhalb der durchlenchtiger

unser gnädiger Fürst und Herr den Edelen Ehrenvestcn und

Ehrennachtbahren Melchior von Dclwig, Droste», Dethmar

von Dinsingh, Richtern, Anthon Grimholt, Nentmeistcrn, rssx.

zu Bochumb, und Henrichen Kumpsthoff, .Ihrer F. G. gemeinen

Marckischc» Ainvalt, angeregte Gebrechen zu verhören, und

besten Fleißes in der Güte bcy und hinzulegen, gnädiglichen

befohlen; So baben glte. Befehlshabcre ehegedt. Partheyeli

hent äaw in Krafft fürstl. Befehls für sich kommen laßen,

dieselbe nach Rotturft in die länge angehöret und mit deren

gutem Vorwißen und Willen nachfolgendcrmaßen ans gnädige

ratistsation Hochgltcs. Fürsten nachfolgender Gestalt endlich

vergliche» und vlrtragen:

Vnd zum Ersten als die Marcken-Erben sich beklaget, daß ^
Elverfeldt die Marckenbrüchte vor Gewaltbrüchtc zu unter-

ziehen unterstanden, und aber Elverfeldt deßen kein Gestandt

thun wollen, so ist derowegen eingewilliget und abgeredet, daß

die Marckenbrüchte durch die Marcken-Ordnung /': so dcrhalben

anffgerichtet werden soll :/ gedinget werden, jedoch in den

fällen, da Elverfeldt wegen habender Obrigkeit die gcwalt-

brüchte gehören, nicht sollen entzogen, sondern nach gestalter

fache und pcrsohne in der Billigkeit zu straffen fürbehalten

sein und bleiben.

Zum andern alß gltr. Elverfeldt 3 Marckenwische von ^
der Herbeder Marck inne hatt und deren freyer gebrauch sich

aneignet, ist abgeredet und bcwilligr, daß Elverfeldt hinfort (wiesen),

alsolche wische nach gedrage wie die andern Marckengenosscn

thun, gewinnen und pfachten, auch die pfacht davon jährlichs

i» daß Deilgeldt geben solle undt wolle.

Zum Dritten, nachdem beyde streitige partheyen sich beklaget, . 3. Vom

daß anff Herbeder Marck der eine umb den anderen hoch-

schädlich Holß hauen und mercklich beschädigt wird, ist daranff

vereiniget, daß nicmandt hinfort anff berührter Marck einige

Zimmcrplanken, Räder, Hegestack, HStacket?j Brüggcpartstole (?),

Egede, plöze und sonsten Eicheholß dergleichen nngeweiset hauen,

sondern, waß man dieß nothwendig zu thun hatt, soll von

obglt. Elverfeldt und Zwölfter» gewießeu werden, alleß

ohne entgeltnnß oder erstattung, jedoch daß glt. Elverfeldt

seine notdnrft innerhalb oer Nlarcken zngebranchcn unweigerlich
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soll gewiesen werden, und da solches nicht beschehc, daß Er

alßdan seine Notdurft mit dem geringsten schaden selbst«; suchen

und hauen laßen möchte.

4. Vom Zum Vierten was der Marken-Kottcn-Gewin und gefäll

halber angehen, daß Elvcrfeldt sich allein deren pfachtnng

Kotten" nnternohmen, ist dafür abgehandelt, daß hinfort alle Marcken-
Kvtten-Gewinn und stücke durch Elvcrfeldt und die Marckcn-

Erben zusamcn und zugleich verpachtet, daß Gewin- undt

pfachtgeldt in daß Deilgeldt gebracht, auch wie in folgendem

punet vermeldet, unter ihnen außgetheilct undt genoßen "werden
soll.

5. Von Zum fünften, da die Marcken-Erben sich beschwehret gefunden,

Elverstldts eine übermäßige Schafdrift angestalt, die Marek

und gemeine Hude dadurch beschedigct, aber Elvcrfeldt deßcn

von alters her berechtiget zu sein, angegeben, ist demnach

vertragen, daß Elverfeldt alsolche schafdrift inziehcn, und nur

l56 höchst Schafe, und 25 derselben sein Schäfer jährlichs

halten und an unschädlichsten treiben laßen möge, und Ihme

weiter nicht gestattet werden soll, sonst mag ein jeder Erbe

waß Er an schafen ausfoderen kau, halten undt haben.

6. Von Zum Sechsten die anstellung deß Holiz-Richters ist bewilliget,

^"^^u^S^^'daß die Zwölffere dcn Holtz-Richter jederzeit inwendig Monaths-
Zü'chters. uuß den übrigen genieinen Erben zu ernennen und anzustellen,

den Elverfeldt, wofern keine erhebliche Vrsache fürhanden, daß

ein zu prasautirsu wehre, bestättigen und daraus zur gewöhnlichen

Zeiten, undt wannchr die notdurft erfordert, Holtnng gehalten
werden soll.

Zum Siebenden, derweill die Marcken-Erben sich beklaget,

w eillgeld. Elverfedt den Zten Pfenning auß dem Deill- und pfachtgelde

Ihnen cntböhret, und solche nach gedrage eines jeden Schaaren-

Gerechtigkeit außgetheilet werden mögte, begehret, aber Elverfeldt

dagegen eingewandt, daß er und seine Vorfahren alle gefälle

der Marck deß 3tm Pfennings von undencklichen jähren her»

in ruhiger Habe undt Bohre weren, und daran nicht nachlassen

köntc, so ists und wirds auch dabey gelaßen und behalten.

8. Von der Zum achten betreffendt den Kotten aufs der Maur, ist

Maur. den Marcken-Erbcn vorbehalten, ihren Spruch und Forderung

der gebühr anßzuführen.

9. Von Zum Nennten als; Elverfeldt eine selbdrift anff Hcrbeder

Llvcrfcldtö Marek sich angcmaßet, welche die Marcken-Erben ihme nicht

^cllpt wrift. gx^xl)en wollen, und doch allerhandt Anzeige und Bericht

vorbracht, So ist dahin abgehandelt und bewilliget, daß Vielglt.

Elverfeldt anstatt berührter Selbdrift in Zeitt der völligen

mast 46, und wan halbe mast 24, undt zu der geringsten



— 97 —

mast 12 schwcine auffzutreibcn gestaltet und zugelaßen sein

soll, bey welchen dreyen unterschiedlichen anschlagen est durchaus

verbleiben soll, nnd eine volle Mast erachtet werden, wann

aufs eine Scharr drey oder darüber getrieben, aber eine mittel¬

mäßige oder halbe mast unter dreyen schweinen biß zu einem

Schweine anff jede schar schließlich getrieben wirdt, wan aber

eine jede Schar weniger thnt alß eines schwins macht, soll

es für eine geringe mast erachtet werdein

Zu Vnterhaltnng nnd Handhabung dieses Neceß haben

die H, Vnterhandeler obglt. sich neben Conradcn von Elverfeldt

mit eigenen Händen snüscnidirst am 13tcn tage Monats

September ^uno der geringeren Zahl achtzig Vier. (1584.)

Melchior von Delwig,

Droste zu Bochumb.

Conrad von Elverfeldt.

Henrich Kumpsthoff, Anwalt.

(lopin Kirchen- nnd (Marken-) Kirspels-Vertrags

(1«z anno 1583.

Alß sich nnn ein Zeit hero streit nnd mißverstandt zwischen

dem pnstorsn. und Kirchmeistere Kirspelß und Gerichtsleute

zu Herbede eins, nnd dem Edelen nnd Chrcnvesten Conradt

von Elverfeldt, Herren tho Herbedc anderntheilß, von wegen

allerhandt der xnstorsvsn, Kirche und Kirspelß gebrechen,

darüber sich obglt. xnstor nnd Kirchmcistere nnd Kirspelß-

lenthe bev der landesfürstl. Obrigkeit sonst sehr beklagen, dcrhalben

der Dnrchlenchtigstcr unser gdgr. Fürst und Herr den Edelen

Ehrenvesten und Ehrenachtbahren Melchioren von Delwig,

Droste», Detmarn von Dinsing, Nichtern, Anthon Grimholt,

Nentnieistere rssxoo (Abkürzung von rssxsotivs) zu Bochumb

nndt Henrichen Kumpsthoff, Ihrer F. G. gemeinen Märckischcn

Anwalt obgldt. gebrechen und strcitigkeiten an der Mahlstätte

zu besichtigen, beyde theile darüber zn verhören, und nach

müchliehkeit dieselbe gütlich zn vergleichen, oder in entstehnng

der fache Verfolg zur rechtlichen erkäntnuß I. F. G. einzuschicken

befohlen, ^o haben gelt. Befehlßhabcre eheged. partheyen hent

Dato für sich kommen laßen, dieselben gegeneinander gehöret,

die gebrechen besichtiget, nnd dieselben folgender gestalt vertragen,

jedoch alles anff gdgst. Untilicmticm Hoch-Ergl. F. G, nnd

H. nnd ohne Dero nachtheill.

Anfänglich nachdebm sich pastor, Kirchmeistere nnd Kirspelß Weaen des

lenthe zn Herbedc beklagen, daß die xnstoro^ zu Herbede von SchinidtS-

Vrahlterhero daß Kirspell lvie auch der pnstar daß Schinidtsgntt Luth.
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zu Heven »nt aller ein- und znbchörigen Landereyen und

gerechtigkeit der jährlichen gefalle, pfächte und gewinnnng, auch

allst dein gntt dar bovcn so Sevecken zu Wannen vnterhatt,

jährlichst Elf Mltr. undt ein schcffell li'orns, roggen, gerste

und Haber, jeder theill gleich viel in renlichem (rechtlichem)

Besitz gehabt wie noch, und ein Ehrwd. Enpitnl zu Rens

jahrlichß daraus; niit 2l Dahler rsao-gncwu'st wird, aber der

von Elverfeldt dagegen angezeiget, daß ein Ehrwd. cmpstnls

zu lstens Ihme die oöpcmsrs halbe Hofe zu Wannen, daß

gnth dahr boven genandt, so Sev ecken gebrauchet, vor frey

und nllockinls verkanffet, deßwegcn derselbe gnther ein ant-

wortnug begehret, So dahin redlich verdragen, daß die pnstoroy

zu Herbede wie auch des; Schmidts gntt neben des; Köpeners

halbe Hoffe, sampt allen pflichten aufs und niederfällen, nichts

davon außbeschieden, Kirspelß-Lelitcn und pastarsn zu Herbede

verbleiben. Der von Elverfeldt aber dagegen obgldt. gntt

dar boven sampt der rend (Rente) der außgehenden seß Mltr. »nd

ein scheffell Korns behalten, der pastor auch ferner jahrlichß

nichts außgebe soll.

Bon Kirchen Was; sonste die geklagte Kotten so zu der Kirche gehören

Kotten. anbelangen, ist vertragen, das; der von Elverfeldt nun fort

mehr den Grnters mit allen seinen psrtincmtian, gcwin, gewerb

und pfachten erblich haben, die anderen Kotten aber, als;

Stolting, Limberg, Engste, Manr, und was; sonsten zu der

Kirche gehörig, mit allem Zubehöre beh der Kirche erblich

verbleiben, und zu Behufs der Kerchen die gewin, pfächte »ndt

einknmpfte angeleget, sonste» auch das; armbanß, anffen Kirchoffe

zu Herbede gelegen, die armen frey gebrauchen, nndt einer

dem anderen hinfehrner (hinfcrncr) kein eintracht, (Eintrag,

Schaden), unter was; schein es; auch sey, thun solte, und sollen

die Kirchen-Register, Siegel, Briest nndt andere notdurft in

der Kirche verschlossen, und von den Kirchmeisteren verwahret,

nndt von den Vffkämpte (Ans- od. Einkünften) jährlichst dem

Kirspell notdürftig rechnnng thnen, auch deßwegcn keinem etwas;

äußere was; bey der rechnnng vor Zehrnng anff lieff gegebe»
werden solle.

Von So viel aber die ('ommaraian Backen, Braue» und

andere Handelnngcn gros; und klein betreffe» thun, ist ver-

^raucn'pp ^üs; einem jeden eingehörigen Kirspelßsachen frev sein
" ' ^ ' solle, ohnbchindert nach seiner gelegenheit, wie anff anderen

orten des; Landes von der Marck, Ehrliche nndt Christliche

Handthicrnng zu kanffen und zu verkanffen, zu backen und zu

brauen nndt davon nichts geben, außerhalb daß ein jeder, so

solch Bier mit dem Gerichtskeßeli branete und verkanffet, in
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seinem Hausse nicht gebrauchet, nndt so ein jeder in seinem eigenen

Kesselt Hehlbier branet nndt verkaufst!, 2 schillinge nndt weiter

nichts geben solle.

Waß aber den schaden anff der rnhr betrifft, darüber die Vom Flügeln

Herbcdischen nnd Hevischcn geklaget, ist vertragen, daß ein st"'

ort außgeschlagener Weyde hinter des von Elverfeldt Weyde-

kamp vor gemein nechst der rühr soll liggcn bleiben, waß

svnsten eintze feinst) der von Elverfeldt der rnhr langst in

bevrechtung fEinfrechtnng) und gebrauch hatte, solches behalten,

aber ferner nichts mehr einschlagen, abbeißen oder abzeuncn

soll, auch an der anderen seithe der Rnhr am Braver;

die Flügel! alleine im stände erhalten, auch sonsten am Ge¬

linge diesseits der Ruhr zu erhaltung der herbcdischen Ge¬

meinheit notdürftigen Flügel! mit gehölst HGehölz) daß von

Elverfeldt gclcget, in ssso behalten, dazu dan die Köttere mit

arbeien sollen.

Alß aber Elverfeldt ans; dem Ostermanns Garten jährlichß Bom Huhn

ein Huhn nun etliche jähre hero gebohret, so die herbcdischen .-..stst'

Gemeinslente vor sich, Lammerting f?) solches auch xrotsn-

äirot, halt Elverfeldt daß Hoen fallen laßen, daher sich die

Gemeinslente nnd Lammerting darüber zu vergleichen.

Diewcil der von Elverfeldt sich jährlichß eines Dienstes

anff der Schlachten von einem jeden Hofcs-Kotten banßen Schlackt

jaußer) 2 Gerichtsdiensten angemaßet, so doch die Hofeslenthe bientte der
nicht geständig, ist verglichen, wan in Zeit der noth zum

Grnndholße zu einem Dinste gebetben werden nnd nicht ans;

Pflicht thnn mögen.

Alles nnd jedes Vorgeschriebenes halt einer dem anderen

sestiglichen bep treue nnd glauben zu halten versprochen. Zu

mchrer Gcnehmhaltnng haben Jhro fürstliche Befehlshabere

sich dießem nebe» den von Elverfeldt nnd Pastoren zu Herbede

mit eigenen Händen unterschrieben.

So geschehen Herbede d. ti. Monaths Aprilis anno der

geringeren Zahl Achtzig fünff. fl585.)

Melchior von Delwig, Drost zu Bochnmb.

Conrad! von Elverfeldt.

Detmar von Diu sing fDicsinck).

Henrich Knmpsthoff, Anwalt.

Johan Saldcnberg, Pastor tho Herbede.

Copia H o fe s - V e r tra g e s cl <z anno 1597.

Nachdebm Hofes-Nichtcre nnd Hofeslenthe des Hofes Her¬

bede sich beklaget, alß solle Ihr Hofcs-Schnlte der Edeler

nnd Ehrenvester Conrad! von Elverfeldt, Gerichtsherr daselbst,

7"
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Sie über uiidt wiedcre dero vor fürstlich und Elcvisehc Herren
Rathen unter ihnen in clutis 14. 8 bris (Oktober) 1568
und 5ten Junp 158! auffgerichteter Vertrage init vorge-
nohniencr oxsoutinu in und über ihre Hofesgüter, urlaub-
gesinnng zur Bestätnuß, absetzuug der jährlichen Sehweine,
Heufuhren, Vrüchten und Schaffmistfnhre» nnterstebcn zu be¬
sehwehren, deße» ihnen doch glt. Elverfcldt ihrem angeben
nach uit geständiget(nicht zugestanden!, sondern gewolt, wast
Er desten gethan, daß ihres augeregten Bertrag gemäß und
Er dazn wohlbefngt sein solte, welches ihm obglt. Hofeslente
hinwiederumb als; nit nachgeben wollen, So ist demnach
änto dieß mit bepdcr partheuen gutem Vorwißeu und
willen, hirüber zwischen ihnen durch Vnterbandlung deß anch
Edelen, auch Ehrenvesten Eonraden von der Reck zur Kemnade,
Herrn zu Stiepell und Stephau Schmidts, als; hiezu sonder¬
lich beiderseits erbetheucu schcidesfrcuudeu (Schiedsfreundeu),
rcmossirot, verabscheidet und vertragen, daß obgerührtc Ver¬
träge durchaus? von ihnen gehalten werden, und es; bei einhält
derselben so wohl dießer geklagter als; anderer punotm; halber

^ Von verbleiben soll, jedoch soviel der Immission und oxo-
ontion deß Merings-Guths belanget, so durch den Land-

Vand ütickters Richter Bernswidt (?) von Södiugeu ungebührlicher weise
in die geschehen sein solle, deßen sich die Hofesleute beklaget, Ihnen

.yoseSguther, au ihrem Hofesgericht uachtheilig gewesen zu sein, ist ver¬
glichen, daß solches hinfüro nicht mehr geschehe, noch hernegst
zu keinem sxsmpnl gezogen werden soll.

Von lieber die Vrlaubgesinnnng nndt dahero dem Schultheißen
Vrianb- gebührende» 8 schillinge betreffendt ist vertragen, wo ein iu-

aesimuma. oder außweudigcr sich zu einen; andern aufs ein Hofesguth
niedersetzen und bestatten Wörde, daß durch die Vesitzere deß
Hofesguths, Mann oder Frau, und uit des; zu den andern
auffkömpt,8 sehlechte schillinge vor den Brlanb bezahlet, nndt
damit der Vrlaub derselben Bestatnus; verrichtet sein solle.

Was; sonsten die absetzung der 25 Schweine, so die Hofes-
Von leuthe jahrlichß zu liebereu (liefern) schuldig, belanget, nach-

chwcme^ Elverfeldt sich insonderheit beklaget, das; dabei) Verrich-
^ ^ tigkeit und Vervorthciluug durch die Hofesleuthc gebrauchet

würde, welches die Hofcsleuthe nicht gestanden, sondern alle
ihre schweinc, kleine und große gezahlet haben wollen, So
ist darüber verdrageu und bewilliget worden, daß die Hofes¬
leuthc, so solche Schweine geben, alle jähr aufs den tag
iVluttliiss ^xostoli alle nndt jede ihre Schweine, kleine und
große, so sie haben, außgeuohmendoch die herzu die Püggen
oder Kodden (Ferkel), so nicht 7 Wochen alt, welche fort
nicht mehr mit gezahlet werden sollen, an das; Haus Herbede
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getreulich und unbetrüglich lieberen sollen »»dt wolle», und
solle» alßdan alle dieselbige gezählct und dennwgst mit der
absetznng wie vorinahls; offt geschehen,gehalten werde», Es;
were da» das; sich Elverfcldt und drofeslcnthe der Schweine
ohne Zahlung und absehung wie vormals; offt gcsche s geschehe» j,
unter sich vergleichen tonten; solches soll ihnen hicmit frep und
»»benohmen sein und bleibe».

Alßdan der Hcnfuhr halber auch dicßmahl vertragen, das; . Von
die Hofeslenthe alle fahr, wan Sie dazu gefordert werde», 'Vcnfnlw,
daß Hene, wan es; Elverfcldt drögen laßen, so in de»; zweyc
werbeckswische wahßt swächst), wie die itzo bevdc benebc»
sneben) der werbecke gelegen, de»; Hofesschnlten ahn daß
Haus; Hcrbede ohne einiges des; Hofes-Schnlten Zuthun und
gchelff zu führen und zu bringe», und daneben noch ei»
futter HFuder) Heues jahrlichß aus; der Stoltenbergs wische
so obglt. Hofcsleuthe zur Zeitt unter sich außmachcn sollen,
und darüber keines Jahres weiter beschwehrct »och verpflichtet
sein sollen, doch ihre uotdürfftige Kost und Dranck lTrankl
hiennt laut ersten Vertrages llten artimcls nicht benohmen.

Betreffendt die Brüchte ist nochmahls; verabscheidet, das; Von
es; bey dem Inhalt des 14. articmls ao. 81 H1581) am Brächten,
ötcn Juny auffgerichtctenVertrages soll verbleiben.

Der wechselung halber, so sich Elverfeldt hiinvieder be- Von
klaget, daß es; verbleiben soll, wie von alters bis; biezu Wechsclimgcm
gehalten.

Was; da» den Schaffmist angehet sahrlichs; außzuführen, ^ Von
sollen obglt. Hanßleute verbunden sein, es; were da», das; der
von Elverfeldt oder nachkommen sich der jetzigen starckcn '
schaffdrifft aufs Herbeder Marck enthielten, und nur jahrlichß
ohugefehr 59 oder 69 hielte, und der nicht binnen Platzes
gleich dem anderen gedredet h?) würde.

Alle und jede abgesetzte puneten haben beyde parthepen
mit gutem rath, fürwißen nndt willen einträgtiglich bennlligct
und angenohmen, mit Begebung aller oxeoptionon dießcm
wiedersprechendt, ohne geschede und argelist, jedoch alles aufs
gdge. ratikioation unseres gnädigen Fürsten und Herren, als;
des; Hofes-Vehnherrn und nachdem dieszer Vertrag im jähr
1599 de» 16. Monaths Septcmbris auffgerichtet und von-
sontirot, aber nicht in mnnänm HReinschrift) geschrieben, noch
wegen allerhand Verhinderung und Versäumnus;durch vorged.
Elverfeldt, Herrn zu Herbcde, ui;dt Conradei; von der Reck,
Herrn zu Stiepel! als; Principal nndt Bnterhändelern, bis;
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anhcute unterschrieben, da» darüber in deinHerrn entschlafen,

und gleichwohl biß herzu der Vertrag beydcrscits gehalten

worden, also daß an dem Vcrdrage überall kein mangelt, noch

einigere Ursache halber unterlaßen.

Alß haben zu desselben Vertrages upprvdutisn, stetch

fcsthaltnng und in gezcngnuß der warheit nunmehr nich^

allcine die Edele, Ehr- und tngendtreiche, auch Ehrcnvestc

Frau Berta von dem Vittinghvffe, genant Schcle, wittib^

von Elverfcldt und Gerichtsfran und Hofesschnlthcißinne tho

Herbede, Wilhelm und Henrich von Elverfcldt, Gebrüdere,

Mutter und Söhne, neben der Vorgltcn., noch lebenden

Vnterhendlcrn Stephau Schmciug h?), dießc Verträge, der

zwey gleiches einhalts HJnhalts) zur naehriebtungc verfertiget,

vntcrschricben, die auch die Hofeslcuthe mit ihrem Siegel

denselben besiegelt, und Jedweder deren ein zu sich, vor sich,

Ihre Erben und nachkommen empfangen.

Gegeben den 18. Monaths Novembris im Jahr unsers

Erlösers 1597.

Bertha Schelle, wedewc.

Von Elvcrscldt, Frau zu Herbedc.

Ich Wilhelm von Elverfcldt bekcne, dat oven geschrcvcn

wahr tho spn, doch dein Lehn- und Hofhl. und dem Hofe

unuachdeilig.

Ich Henrich von Elverfcldt
bekenne wie oben.

Bekenne ich Stephan S ch m ci» g dat boven geschreven

wohr tho syn.

E o x i u des Vertrages äs anno 1 662 zwischen

Hofeslcnthcu und Dorsten zu Blankenstein.

Demnach eine geraume Zeit hero zwischen dem wollhoch

Edelgebohrenen und gestrengen Johan Georg von Sybcrg,

Gerichtsherrn zu Stiepel und Drosten zu Blanckensteiu an

einem, So dan auch dem wollhoch Edelgebohruen uud ge¬

strengen Johan Robbert von Elvcrfeld, Gcrichtsherrn zu

Hcrbede am anderen, alß auch den Hoff und Hofeslcnthen

zu Hcrbede wegen Hofes und sxsoutisnssachen der drcy im

Gericht Stiepel! wohnenden Hofeslcuthe streit und mißHellig¬

keiten entstanden, welche ein Zeitlang im Rechte mit beider¬

seitigem großen Eifere vorhin getrieben, nunmehr auff ge¬

pflogene mühesame Vnterhaudclnng zugezogener vntenbencnten
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Hochadclichcn anbewandtensAnvern'andten) und tagcsfreunden,
dahin gütb- und friedlich vcrgliechcn, bcugelegct und folgender¬
maßen entschieden worden:

Daß neinlich zuforderst wollgltr. Gerichtsherr zu Stiepel!
und Drost zu Blanckenstei» dem Hofesschnltcn und Hofes
gericht zu Herbede in Hofcssache» die oitntionos, Dxoonüouos,
tostimntionis, clistrnotionis <zt näjuäiontionos über die ab¬
gezogenen pfände nndt deren iin Gericht Stiepel! gelegenen
drey Hofesgüthern und Lenthe, durch den von alters dar,zu
bestallen fbcstalletcn oder bestellten) Hofesfrohncn Lütcke
westerman, und mir in dießem Fall, wan daß Roßr abgezogen
ivirdt, ordcr angewießen, mit Zuziehung deß herbedischcn
Gerichtsfroßnen, k: welcher solch cnfalß nur alß ein Älnnclntnrius
oonsiäorirot. werden, auch in keiner andern, alß in solcher
gnnlitot die anmcldnug der gewöhnlichen Hofcsdienstc thnn
soll:) ohncrsucht, wollgl. Gcrichtsherrn, Richters und Frohnen
zu Stiepel!, hinfüro zu verrichten und zu bcwircten, und die
pfände außer Gerichts zu fübren, keineswegs sperren, den
vielmehr gcdten. Hoff Herbede deßfalß bey altem Herbringen
und Gerechtigkeitenunbehindert, und ohnbccintrachtigt laßen,
aber die vom Hoff Hcrbede erkantc Immission anff ersuchen
durch den Sticpelschen Gerichtsfrohnen bewnrckct iverdcn soll,
maßen dan auch, wan in .Hofessachen oder auch sonstcn in
Leistung der Hofespflicht und schnldigkeite»zwischen gcdten.
Stiepelsche geschwohrene Hofcslenthe und dem Hofesschuli
heißen oder dem Hof Herbede künftig einige gcwalthätige
pfandwcigernng ohnverhoffentlichvorfallen solle, solchcnfalß
alß in gebührlicherabstraffnng solcher Opposition nach inbalts
deß lü.. nrtionls des Hovesvcrdrages <ls nnno 158l gebalte»,
nndt nne von altershero brelichlich der Herbcdischc Hofcsfrohne
Lütckc N'esterman den Sticpelschen Hofesfrohnen Ovcrncp und
derselbige hinwiederumbdie 2 Stiepelschcn Dofesleuthc pfänden,
und die pfände abziehen, auch solchenfalß, da sich einige
Opposition und anfflehnung zutragen würde, der Gerichtshcrr
zu Stiepel! seine Gerichtsfrohucn /: wan er darüber ersuchet,
darzu verlcpheu und der pfände abziehen solle, worüber sicb
obglt. Gerichtsherr zu Stiepel! keiner ooZnition »ntcruehmcu
wolle».

Womit dau vorgcweßeuer streitigkeiten undt Irsalc auß
dem wege gcräumct, güthlich hingcleget, dicßer Vergleich uus
von jedem thcill zugcnohinmcn,von den trunsi^ironclon par-
tbepeu und bephabcndcn scheids- undt tagcsfreunden unter
schrieben, auch zu mehrer Bestättignug daß Hofcs-Siegell
darunter gehangen worden.
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So geschehen am t?) tage Monats Febr. des;

1662 jahrs.

iD. 8.) Ioha n G e o r g v o n Sybc r g.

sD 8.) Iohan Rob bert von Elvcrfeldt.

(ftl. 8.) Conrad von Elvcrfeldt.

fft,. 8.) Ste p h a n v o n u nd z n in R euenhof

als Tagefrcnnd.

(1^. 8.) H enri ch v o n Vae r st als Tagesfrennd.

fit,. 8.) I o hau von de m Gyscnber g.

(ftl. 8.) R obbcrt von Elvcrfeldt.

(17. 8.) H cnri ch von der Weng e.

(17. 8.) G c o r g W ilbrandt 5k n in p sthof f.

(1^.8.) Her in an n II b e l g ü n n e.

(1^.8.) Iohan Henrich Hub erst, Dr.

(ft,. 8.) Henrich Severin, Dr.

<7 opin des; Vcrgleichs so wo. 1 667 den I. I n n i

anfi» Hans; Herb cd e, als; die Renthere in die

B a ucrs ch aft Heven einlogiret w a r e», anff -

gerichct (aber hernacher rovoeiinztZ

Zn wisen sey hicmit jedermänniglichen, demnach zwischen

dem wollgebohrencn Herrn Iohan Roberten von Elvcrfeldt,

Gcrichtshcrrn zn Herbcde an einem und deßcn Gerichts-

Eingesesenen am anderen Thcyll ivegen prosontirniiA nnd

Bcrnffnng eines pnstoris zu der durch tödtlichen Hintritt

ivcpl. AI. Georgp Hasenkamp, gewesene» I'g.storis z» Herbede

erledigten pnstornts zn Herbede, sodan ivegen der rocnzptio»

dasclbsten, ein Zeitlang einig misverstandt nnd äitksroiiticni

gewesen, so sein dieselben dnrch intorpiosition Friedliebender

Lenthe endlich nachfolgendergestalt in der gnthe bevgcleget
und verglichen worden:

Wegen der Erstlich soll wollgd. Gerichtsherr oder descn Erben, als

Lx (?) inänditat xntronis vol Lallntorss der pnstorntli

6 e >mg. Herbede, wan selbige inskünftigc durch absterben oder

rssiM-ntion eines zeitlichen xnstoris aldah sallda) voeiron

wirdt, nach ihrem gefallen nnd guttbefindcn Eine, 2 oder 6

pcrsohncn, welche der Evangelisch Lutherischen Religion oder

der vnverändcrten Angspnrgischen donkossion, in masen selbige

wcplandt Kayser Carolo 5te anff dem Reichstag zn Augspnrg

no. 1536 übergeben worden, zngcthan, zur probprcdigt n<1-

mitt-iron nndt daraus den isnnliicnrstcn den Kirspels-Eingesesene»

oder der Gemeine zu ihrer vnoaticin fnrstellen, rvclchcn dieselbe

Als wahre »nd unzweifelhafte Patrone nnd Verleiher?.
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vocürsn, und deine Vorgänge cin zeitlicher Gcrichtshcrr den¬
selben mit der pustorntb daselbsten provickiran oder Ihme
selbige omck'öriraii solle.

2. Weilen der stirchmeister Cordt Middelste Bnrghaliß Wegen der
wegen Verweigerung der stirchcn-schlüsseldie demselben von
dem Gerichtshcrrn und deßen Nichters rospew. angekündigte
Brnchtcn von 230 Goltgld. vcrwircket, und dan angekündigter
deßclbigen bostinlion lvegen gedachter Vcrlvcigcrnng vom .Beuchten.
Chnrsürstl. Coinmissnrii, Herril Droste» zu Bochumb, den
von Syberg zum Clyff wegcil angekündigterBrüehtcn vor
100 goltgld. vxeoutii'vk, anff 09 rthlr. vonlirot und bereits
äistrnbiiot veräußert sein, so ist dießcr pniiet dabin genohmcn,
daß mehrged. Gerichtsherr diese bostinlion wegen der von
ihm und deßen Richtern angekündigten Brüchten behalten, und
übrige ansehcntliche Brüchte demselben ans sonderbahrer Clemenh
s Gnade, Huld) nachgelaßcnund darauff ,zllittirst bat.

3. Weilen Sc. Chnrsürstl. Durchlaucht zu Brandenburg Wegen
Hoehlöbl. Clcvische und MärckischeRegierung des Kirspelß
Herbede eingesehene alle wieder die von dem Gerichtsherrn ^
31. Iohanni BertramoLangrötgers beschehncn »nd von Hochged. inlogirte
Churfl. Dnrchl. gdgstr. conkrrmirts eollution der pustorntlr ülcnther.
zu Herbcde vorgenohmcner npposition bey einer pöen von
300 goltgt. und dem Kirchmcistere Middelste Bcrghansen die
oxtrnäirnnA (Aushändigung) der Kirchen-Schlüßellbev einer
pöen von lOO goltgld. anbefohlen und verbvthen haben, nndr
von denen in dießer fachen gdst. angeordneten Cammissnrz-s
lvollgcd. Herr Drohten zu Bochumb und nchsunZirton
Märckische» Anwalt Stephan Johan Holtzbrinck ^zu bey-
treiben, alsolcher Brüchten einen Leutcnant mit etlichen
Drepßig Reuthern ins Gericht Herbcde strafft empfangenen
gdgsten. Bcfehlß beordert, dieselben auch aldah in^die Bancr-
schafft Heven würcklich einlogirct lvordcn, so hatt zu anffhebung
dießcr militärischen oxsention mebrgcdtr. Gerichtsherr ver
sprechen, bey Höchstgcldtr. Clevischen Regierung durch bewegliche
intore-sssionnlisn (Fürbitten, Fürsprachen, Vermittelnngcn),
so viel ihm müglich (möglich) sein wirdt, zu beförderen helffcn,
daß die Reuter anß dem Gericht fordersambstwieder abgefordert
und obige Brüchten deßen Gerichts-Eingeseßenennachgelassen
und roraittirst lverden möchten.

4. Nachdem der Gcrichtshcrr deßen Gerichts-Eingeßeucn
bey einer pöen von 5goltg. aufs den 4ten Map ncchsthin eingefallenen Brächte eurch
und von Sr. Chnrfl. Dnrchl. gdst. angestelten «^nnrtnII-Buß- Landfrohnc.
und Bettag persöhnlich in der Kirche zu Herbede einzufinden,
und Herrn ZlnA. (Magisters) Langrotgers predigt anznhöre»,
ansagen laßen, und aber derselbe meistentheilß alsolchen
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pnounl-Befehl vnutrnvznirot (übertreten), und dadurch

Brächten verwürcket haben, gcstaltdan verschiedener Eingesehener

Mhe deßwcgcn gepfändet, oossionirot (abgetreten) »nd

äistrnbirot (veräußert) sein, Verschiedene aber mit dem Gc¬

richtsherrn bereits in der gute sich abgefunden haben, so ist

dieser Post dabin beiderseits verglichen, daß es bcy der dcß-

falß vorgcnohmenen exsoution dergestalt sein Verbleiben

haben soll, daß das Lupplio. (Gesuch?) von ein oder ander

Kühe pfalß sich solches höher alß vbgldt, 5 goltgl, und der

Gerichtsgcbnhrniße belanffcn würde, demjenigen, welchen die

gehörig gewesen, rvstituirst (wieder erstattet), die restirenden

Brächte aber von den schuldigen pcrsohnen, von dem Gerichts-

Herrn jedoch daß von demselben hierinnen einen Nachlaß nach

deßen clmvrotion (Rücksichtnahme) geschehen soll, zu «zxsflstrsn

(wahrscheinl. oxs^uiron ^ zu vollstrecken od. beizntreibcn) srep-

siehcn soll.

Gcmcinc soll Z ^ Gcrichts-Eingesesseuen den von dem Geriehts-

angeordneten und von Sr, Chnrsl. Dnrchl. gnädgst.

erkennen, confirmirtcn Pastoren ill. Johanne»! Bertramnm Langrotger»

als ihren Seelsorgern iußkünfftig der gebühr respektiren, und

demselben die gewöhnlichen opfer und andere gcbührnuse wie

bißherc bränchlich gewesen, ohne eine abzwacknng entrichten
undt abstatten.

Wegen des li., ist wegen des von dem Gcrichtsherrn ans erheblichen

Ursachen in arrest gcnohmcne vionrJ-Eberhardt Bilsteins ver¬

abredet, daß derselbe diesem Vergleich nicht mit cingcschloßen,

sondern dem Gcrichtsherrn seine gegen denselben habende an¬

spräche wird ihn mit recht außfündig z» machen vorbehalten,

übrige Eingesehene so in dieser fache etwa sich wieder de»

Gcrichtsherrn vergriffen haben möchten, diese» Vergleich anß-

trücklieh cingeschloßcn nndt von aller anspräche erledigt sein

sollen. —

Von der So viel sp. (sxso.) die Rcccptur deß Gerichts Hcrbedc

IbeeoiNno. anbelangen thnt, ist beiderseits vereinbahret worden, daß so¬
wohl die Chnrfürstl. ausschlage alß andere Kerspelßschnlden

und Beschwerden von dem Gcrichtsherrn und deßen Vor¬

stehern aufs dem Hause Herbede ausgeschlagen, die außge-

schlagcuen gelder vou dem mehrgldt. Gerichtherrn dazu

absonderlich verordnete Reeeptoren von jedem Vorstehern em¬

pfangen und durch denselben jährlichst in Beysein des Gcrichts¬

herrn undt der gansen Gemeine anff dem Hause Herbede

gebührendt berechnet, jedoch das von anßgeschlagenen Kirspels-

schnlden keine Reeepturgelder gefordert iverdcn sollen.
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Schließlich ist außdrücklich verein bahret und verglichen, Bcy alter

daß der Herr zn Herbcde und dessen suaoessarou die gemeine

und Kirspelßcingeseßeuen bey der etwa bcwcißlich habenden

alten Bcrechtsamkeite belaßen, und keine eintracht thun mollein

Abstehende punota hatt einer dem anderen steht (stet) vcstc

»nd unverbrüchlich zn halten und darwieder nun und nimmer¬

mehr unter maß schein oder prustsxt (Vorwaud, Ausflucht,

Scheingrund) solches auch geschehen solle, könte oder möchte,

zu handeln festiglich angelobet, und aufs alle deßwegen etiva

habende gmtionss (gerichtl. Klagen) molwißcndtlich und mol-

bedächtlich rsnuntiz-rot (rouunoiirl oder rsnuucurt, ^ entsagt,

aufgegeben oder verzichtet), ohne Betrug und argelist zur

marhcits Vrkundt ist dießer schein in äuplo außgefertiget, von

beiderseits trunsiMntou (Verhandlcrn, Unterhändlern, hicri

sich Vergleichenden) nebst den Herrn Mediatoren (Vermittlern,

Vermittelnden) unterschrieben und zu niehrcr (besserer) fcst-

haltung
morde».

mit dem Kirchen- und Gerichts-Jnsicgcll befestiget

To geschehen auf dem Hauße

Johan Robbert von

Elverfeld.

Georg von Upberg.

Henrich von Varst,

Joh. Dicth. H i m m e l -

reich ut tsstis^

Henrich Severin U>r, ut
tastis suliso.^

Will). Henrich Mylander
ut tostis sulisc;.^^

lU. Joh. Bert. Langrotger

xust. ut tostis suhsoU^

U. 8. U. S.

Herbcde de» l.Inni acz. l<>67.

Conrad Mittclstc Bcrg-

hauß, Kirchmeister,

und im nahmen Cordt

Vöeste, Kirchmeistcr.

Conrad Rotcrt, prav.

M c l eh. Schulte zu m

D ö n h o f c.

Joh. Mittelste Aisperg.

Dieth. Löer.

Johan Detterman.

Jörge großeweste r m a n.
Robert Bandman.

Cordt Dördel man.

H e r m a n M a u r m a n.

Johan aufferman.

Copin. Heygefügten Reverses megen des;

B a u rfro h n c.

Demnach der mollgebohrne Herr Johau Robert von

Clvcrfcld, Gerichtsherr zu Herbede hiebcvorn deß Gerichts

Eingesehene bey einer pcuzn von 3 goltgld. durch den Baur-

frohncn, daß dieselbigc auf den Htm May nechsthin anbefohlenen

ut tostis — als Zeuge, subso. — unterschrieben (sudsoi-ibut).
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gnnrtgl-Buß, fast- und Bettag sich in der Pfarrkirche zu

Herbedc einfinde» und Herrn AI. Langrotgers predigt anhören,

ansagen laßen nndt dan sich gedte. Eingeseßenc darüber zum

Höchste» beschwchret haben, mit Borwcndcn, daß solches hie

bevor» »iemahlen geschehen wäre undt ihnen zum Höchsten

prnosusl itx gereichte,

So verspricht wollged. Gcrichtshcrr hiemit, daß solches ins

künftige nicht mehr geschehe, noch deß Gerichts Eingesessenen

einige Brächte durch de» Banernfrohncn angeknndiget werden
sollen.

Zur warheits-Brknndt hatt der Gcrichtsherr dießen schein

eigenhändig vntcrschricbcn und solches mit seinem angebohrncn
petschafft befestiget.

So geschehen anff dem Hanße Herbede

den 2ten Julp -^unc> 1607.

1^. 8. Iohan Robcrt von Elverfeldt,

Gcrichtshcrr zu Herbedc.

Weilen der von dem anfs jenscit stehenden Revers vor¬

hergehenden vmrtrirvt. rovc>oir>zk und zuin procwss erwachsen,

ist folgender endlich am 29. 7bris HSeptbr.) 1668 zu Cleve

crtroffen.

Als; zwischen Johan von Elverfeldt, Gerichtsherrn zu

Herbedc eins und vom Hofes-Richtcrc, Hofcslenthen, Vor¬

stehern, .^irchmeistern und sämptlichen eingeseßcncn deß Ge¬

richts und Hofes Herbede anderen theilß wegen Berufung

eines zeitlichen xustoris und anderer unterschiedlicher Ge¬

brechen halber sowohl bcp hießiger Chnrfürstl. Clev- und

Märckischcn Rcgiernugs-Nath, als; Hoffgericht unterschiedliche

Streitigkeiten und xrocwsssu erwachsen, deß hiesigen Herrn

Statthalters Fürstl. Gnaden aber und der sämptlichen Herren

Räthe aus; beyden vorged. aollsAvs rsZirninös sk sustilres s?)

sich in der guten bepderscits partheyen vor daß negste und

Zuträglichste zu sein erachtet, und zu solchem ende eine cntntimi

nä wntnnänm oono-rrüinm sx okkicns abgehen lassen, auch beide

theile nndt zwar» vorged. Gerichtsherrn z» Herbede znsampt

seinem Bevstandt des Richtern I)r. Severin und ^dvoontcur

I)r. Mylander, nahmens gedachter Eingesessenen aber Eonradcn

zu Mittelste Berzhausen, Hoses-Nichter nnd.Kirchineistcrn Diethe-

richcn Deitermau, Henrichen Halsebandt, Krachten Frahne, Zlracht

plötzcr und Hermau Manrman vermittels; proctriuirtor Voll¬

macht gehör sämptlich erschiene», so sindt solche streitigkeiten

und Gebrechen anff vielfältigste beweglichste ssnredcn Hochged.
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Sr. Fürstl. Gnade» und der sämptlichen Herren Räthe endlich
folgender gestalt ans; dein grnndc vergliechcn nnd lnngelegct.

l. obwohl in dein ain 2. Jnny no. l KK7 zwischen obged. wegen
parlheyen anffgerichteten Vergleich nnter anderen Versehen, ^
das; vorged. Gerichtsherr zn Herbede bei verfallender
pnsttnmtirs erledigung 2 oder 9 seines gcfallens in der ge-
iiieine predigen laßen, ans; denselben einen wehle nnd solchen
also der gemeine vorstellen möge, welcher von gcd. Gemeine
darauf vooirst nnd folgendes vom Gerichtsherrn als pntron»
mit der pnst.orn.td provickiiizt iverdcn müste, wan demnach
besagte Gemeine sowobl über des; jetzigen pnswris Lan¬
grotgers vvontlnn si da Sie sonsten ansf seine lehr nnd
leben nichts zu sagen gewußt :) als; auch über den darauff
gefolgten obgedachten Vergleich unterschiedliche Beschwerde ge¬
führet, So ists endlich mit beiderseits guten willen nnd Be¬
lieben dahin verglichen, daß ged. schon von Sr. Chnrfürstl.
Durchlaucht zn Brandenburg nnsers gdgst. Herrn constrmirter
Langrotger bey der pnstrimtd unter dieser eonäiclitian ver¬
bleiben soll, daß hinkünftig und so oft ged. xastorntd, eß sev
durch anderiveiten Berns oder absterben eines zeitl. pnstoris,
oder auch sonsten erledigt würde, alßdan jedesmahl zeit¬
wehrenden Nachjahrs die Gemeine ihres gefallens vnter-
schiedliche hören, a»ß denen so sie gehöret solgends drev dem
Gerichtsherrn zn Herbede als; putrunsn noininiron. vorged.
Herrn zu Herbede auch anß solchen 9 einen Wehlen nnd ilm
der Gemeine vorstellen, welchen Sie, die Gemeine, vociinn.
nnd der Gerichtshcrr ihn darauff mit der pnswrntl, provi-
eliron, nnd solchemnach die gewöhnliche eonfirmation bey dein
Landcsfürsten eingeholet werden soll, Jmmaßen Vorgenannte,
der Gemeine depntirte, weilen Sie in spocns auf die
oontiiiuntinn HFortdancr) Langrötgers nicht instruiret s belehrt!
were», obiges snd imtitiemtiiinsnicht allein bewilliget, sondern
auch ihre prale. sprineipale?) zu deßem genehmhaltnng zu
bewegen zugesaget nnd versprochen haben.

Jetziger nnd ihme folgende vicmrp werden auch dem Wcacn des;
vorigen zufolge nicht alleine in der Gemeine gewöhnlicher
maßen mit predigen seinen Berns abwarten nnd den Kelch
bey anßspendung > des; Hl. nachtmablß der Gemeine in der
Kirche darreichen, sondern auch in abweßenheit oder Kranckheit
eines zeitlichen pnstoris die bey Angspnrgischer Lutherischer
confession herbrachte Luvramsutg., als; die Beichte, Darreichung
der Hostie, Kindauf, oopnintinn. nnd sonsten wein, nemlich
dieselbe bey wehrender eines zeitl. pnstaris abwescnheitoder
Kranckheit zu gewöhnlicherZeitt einfallen solle, sonsten aber
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nicht (: eß sey dan mit bldten. pn.st.oris guten willen und
Belieben:) öffentlich auch auf erforderen in den Häusern bcy
Krancken nndt schwachen, oder unvermögenden pilvntim nel-
ministrirsn, und die dabey vorfallende nLoiclsntnIin genießen,
sonst aber und weither sich in dcß pustoris ambt und t'unotic»,
znmahle nicht eindringen möge,

wegen Ber- Nicht weniger soll auch die eine Zeithero verspcrte Schule
linnmehr so fort wieder eröffnet und vorged. jetziger vionrius,
weil er den Schnlmeistersdicnst zugleich mit verstehet, in
Unterweisung der jngendt undt was dehme anklebet gar nicht
behindert werden, gestalt auch hinwieder der jetzige vionrius,
dem am 17. August jungst von ihm zu Bochumb unterzeich¬
neten rsvors sich gemäß betragen soll.

Von jiirchcn- Wan auch die Kirchen-Register, Siegel, Brieffe und andere
z»>l Kirche gehörige Nachricht nebst deß Hofesbrieffschafften in

u ast ui. Kriegeslenften etwa no. 1651 von den zcitl. Kirch¬
meistern und Vorstehern auf daß (fehlt i Haus) Hcrbede, zu¬
sammen in einer Kiste, geflüchtet gewesen, sonst aber in einem
Vertrage äo nc> 1585 schon versehen und verglichen, daß
solche in der Kirche Verschlossen, von den zeitlichen Kirch-
meistcrn verwahret werden sollen, so hatts dabey auch jetzo
sein Bewerben, gestalt vorgedtc. Kiste eröffnet und alle solche
Register, Siegell, Briefe und andere daevvrhandenedarzu ge-
börige nachriebt heranßgenohme»,undt den Kirchmeistern in ihre
Verwabr ohnweigerlieb außgefolgct und gelaßen werden sollen.

Wege» Bier Weilen auch 2. an Seitheu der Hcrbediseben Eingeseßenen
Braue», darüber, daß auf den Gcrichtskeßel undt resp. eigene» .Keßell

zur Brauung Kaufbicrs mehr denn in vorged. Vertrage ein
no. 1585 vergliechcn, gesetzet wurde, daher Beschwrbr ge-
fnhret, der Gcrichtsherr aber daß Er deß gehöhrte in also
herbrachten Besitz wehre, vorgegeben, So ist daßelbe nach
Inhalt besagten Vertrages dahin verabschcidet, daß ein jeder
so seil! (solch) oder Kanfbier mit dem Gerichtskeßcll brauet
und in seinein Hauße nicht verbrauchet, von jedem anfsatz
oder gebraute 4 schilliugc, der aber, so in seinem eigenen
Keßell Kaufbier brauet und verkanffet, 2 schillinge, jedoch
Beydes nach der wehrte (dem Werte) ein no. 1585 alß nach
beutiger vui»r (oder vulcmr, Geltung, Wert), nä 60 schillinge
auf eine» Rthlr. resp. 6 schillinge und 5 schillinge, mehr aber
nicht, darneben der so eine Hochzeit oder andere Zusammen¬
knifft halten will, wegen jeden anfsatz und Gebraute, vor den
Gerichtskeßellein Kopstück zahlen nn°d gebe» soll,

wegen der 8. ist die (lillVrsntÄ wegen der Neeeptur anßgeschriebener
I'saexw,'. nmbgelegter Stenern dießergestalt beygeleget, daß zwar»
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inhalts deß am 1. Jnny 1667 aufgerichtetenVergleichs; auch
der am 23. gdt. (?) 1665 beym im Gericht dahmahliger
abgehörteren Steurnng der Vorstehern Coufessiou nach, dem
Herrn zu Hcrbede z;varn freu stehe und bleibe, einen Stener-
Üieceptoren seines gefallens, (: jedoch daß derselbe im Gericht
genügsame geseßene Burgen jedesmal)! leiste ;). anzuordnen,
doch daß auch bey der Steuer-nsZotio iUsFntintii^n-Ver¬
handlung) hinnneder nachfolgende oonäitionss gehalten nwrdcn.

I., Daß keine stenr soll nmgeleget, »och einige nebenschläge t., wegen
dabey gesetzet werden, eß geschehe dan mit ergangener Be-
rnfnng nndt Zuziehung der Gemeine oder deren von ihne steuern,
dar,zu erwehlten Vorstehern, ihrem gelten wißen und willen.

2. Daß der bewilligte anßschlag in cluplo von dem Herrn 2., Bon ausst
zu Herbede und der eingeseßenen Vorsteher unterschrieben und strsigung
blte. Eingeseßenederen ein Exemplar zu ihrer Nachrichtund
notdnrft gelaßen werde.

3. Daß ihnen auch zu tilgung ihres Kirspclß Beschwerde 3., wegen
als; voren anfgenohlneneonpitnlien davon fallender pmmion ""^'stöungder
und sonften einige nebenschläge vor dem Herrn zu Herbede vor ^
und nach nicht gcringert werden sollen, und aber soll auch „ohmencr
inßknnftige ohilc beyderseits deß Herrn zu Herbede und der o-miwlir».
EingeseßenenBelieben nicht mögen beschwehret werde».

4. Daß auch der Eingeseßenen einer vor den anderen 4.. Nx-wM-ni-
mit der nxsoution der Steuer halber über die gebühr nickt H"'Bcr
beschwehret, sondern dießerwcgendie »och jungst am 3. Febr. begnüg,
dieses jahres anßgegangener Churfnrstl. Durchl. gdstr. «zxo-
ontions-Ordnnng eingcfolgetwerden, gestalt einem jeden Ein¬
geseßenen sein LontinAsnt durch die Vorstehere dem Her¬
kommen gemäß jedesmal)! zur rechten Zeit und zur Ver¬
meidung der sxoontioim-Kostcnangemeldet, angemahnet und
beygetrieben, und da gleichwohl wieder die Sänmhaftigen
einige oxsLution vcrhenget werden müßte, dieselbe dennoch
nicht übernahmen, sondern ein oxooutirsnclsr Soldat mit
Zeh» stüber, ein ansgesandter Bottel (Büttel) oder oxoentnuts
aber, (: so keine oräiimri Bestallung oder Besoldung hat;),
mit l5 stüber täglich nndt höher nicht bezahlet oder nach der
oxooutiror Willkühr ahnstatt deß geldes in imturn mit gc-
meinem mahl verpfleget nndt als; ferner einhalts vorgckr.
Verordnung verfahren soll.

5. Daß von den Landsteuren»nr die roooptnr ncl 3 pro 3., wie viel
oontn und mehr nicht von denen die gemeinheit angehende ch'" "-eoptur-t
nebenschlägegar keine rsooptur genohmen, sondern olme "cn»m.
Lsooptnrgclder dieselbe nebenschläge verwalte, auch
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6., Von ahn- lt., solche nebcnschläge anderer gestalt nicht da s?) ivollin

Wendung der Belieben dem Eingesessenen «lsstinirvt sbestinimt), nnd

»cdcincblage. ^ ausgeschlagen gewesen, oder anch sonsten etwa an¬

zulegen, von dem Gerichtsherrn nnd Eingeseßenc sx post

tüotc, gesambter Handt beliebet wurde, Verwenden werden,

gestalt.

7.,Eingesessene 7., Vndt dasernc der zeitlicher lisosptor diese ncben-

soilcn. wen» schlage über Zuversicht gleichwobl anderswohin, eß sep gantz

^nimüi^ve" theill, verwendet haben würde, ihme solchessan der
wendet rechnnng nicht alleine nicht pussiron, sondern anch zu

werden, Ehren Wiederbevschaffung solcher Lummsn Ihn oder seine Bürgen

lt.'-;-'«»» ahn als ihre proprio h— eigentliche, eigene) schultdt oxoontivo

wr'n'-smbcn ^ust^^ugen zu laßen, den Eingesessenen frcy zu verbleiben,
' anch der Herr zu Herbcde ihnen darinnen unweigerlich will¬

fahren solle.

8., welcher- >3" welchem ende und damit die Eingesessenen jedes-
g'cstalt die mahls ob dess Hoeoptoris außgabe desto beßer informiren,

cnNiidaeiitsa and überall destomehr sorge trage» können, ob die anßge-

schlagene» Steuren sowohl, als anch der nebenschlage zu dem

fornnrem" beliebten Ende außgegeben und omplovirot ^angelegt, ver¬
wendet), auch dabev richtige rechnnnge geführct sey, so soll

dcrzeillicher IloLoptor schuldig und gehalten sein, seine Steur-

rechuung, die er etwa alle jähr vor dem zeitlichen Gerichts¬

herrn und der Gemeine aufs dem Hause Herbede abzulege»

hat, den Vorstehern zum wenigsten 2 tage svor) deine zu

abhörnng der rechnung angesetzten tage oopovl. zuzustellen,

welchem Vorgange dieselben solgendts in gegenwart vorge

dachten Gerichtsherrn und der Eingeseßene» oder dere von

ihnen darzu erwehlten Vorstehern nach ihrer Willkühr vom

ansang biß zum ende angehöret, und gewöhnlicher maßen be¬

leget, geschlossen, in cluplo nnterschrieben, und daß eine

Exemplar ihne den Eingesehenen zu ihrer Nachricht und »ot-

turft gelaßen werden solle.

l. wegen der Dießem nach. vnd vors 4. haben zwar» die Eingeseßene

Brügge. ^ beschwchrct, daß die über der Nhnr vor¬

handene Brügge von ihnen vnterhalten, nnd dahero auch

billig der Zoll oder weggeldt zur reparativ» derselben ihnen

alleine verbleiben müßte, der Herr zu Herbede nichts desto-

weniger vor sich einen dritten theill desselben Zolls erheben

thete, wan aber gedtr. Herr sich dießer halben auf daß alte

Herkommen beruffen, so ists auch dabey uud Er in Besitz

Habens undt bchörens solche dritten theilß gelaßen.
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Obwohl auch 5. die Eingesehene snst.inirot. 5. Vom Land-

Daß vermöge biß nunc» verbrachter prothoeollischer

eptraetc», die Vrtheile o. sudmissa bevm Herbedischen

Gericht ahn die landschaften der Herrlichkeit Herbede

oder deßcn Verordnete abzufaßen, außgestellet zu werden

pflegen, und eß hinfuhro zu dirigiren, und alß dein

Herbedischen Nichter die alleinige Cognition ^Erkenntnis, Unter¬

suchung) zu untersagen gebethen, so hat doch der Herr von

.verbede vorgegeben, daß zcithcro anno 1329 eß jederzeit

also daß ein zeitlicher Nichter die Cognition gleich anderen

Nichtern in der Grafschaft Marek allcine hette, auch wohl die

außstellung all impu.rtiu.Ids? snach od. iti Unparteilichkeit od.

Gerechtigkeit) entweder ox okticio aus Pflicht od. von

Amtswegen) nach befinden oder uä instuutium puetinm sauf

teilweises Ansuchen oder Verlangen?) allcine verrichtet, »ndt

ist dahero gut befunden undt verglichen, weilen Se. Churfürstl.

Durchl. zu Brandenburg, unser gdstr. Herr ohne dehme Vor¬

habens wehre, in besagter gaichcr Grafschaft Marek dicser-

wegen eine gemeine intormation ehestens ergehen zu laßen,

und beh dem Gerichte, eß sehen Seheffen oder asscssorcn,

zu verordnen, daß eß biß dahin beh gegenwertigcr odsorvani?.

in dem Gericht Herbede also den Richter so lange beh

der alleinigen Cognition und rospoo. außstcllungc

gelaßen, sonst eß aber der orthcn wie allenthalben beh der

künftiger sothaner reformatio» ohnweigerlich und ohne oontru-

äiction Widerspruch od. Gegenrede) gehalten werden solle.

Sonstcn auch 6. soll daß laudgericht, so vor dießcm ahm b-Vom Land

Tiebaum unter blaueui Himmel, nun aber ein Zeithero auffm

Hause Herbede gehalten worden, hinfuhro nicht mehr auf

bltcm. Hauße, sondern all einem ohnparthehschen Orth in

einem Hauße im Dorf gehalten werden, und Richter, Gerichts¬

schreiber, Frohne und umbstandt mit ihren von altersgewöhn¬

lichen fnrikns zu ihrer Verpflegung und sonsten sich ver¬

gnügen laßen.

Vnd so viel 7. die Brüchtefalligen betrifft, soll keiner Vmc

unerkanter rechtens in Brüchte geschlagen, sondern die Brüchte

zuvorderst ihrer art nach entweder vorm Hofesgcrieht oder ' ^

Holtzgerichtc oder Hochgerichte mit genügsamer Hörung deß

Brüchtfälligen und anderer gestalt nicht werden außfüudig

gcmachet. Dabeh zugleich von dem Herrn zu Herbede zuge¬

standen und rospco. sresp.) verglichen, daß obschon ein

Brüchtefalliger sich in der güte beh oder ohne gegenwart deß

Nichters und Gerichtsschreibers abfünde sabfinde), dannoch dem

Richter 1 Rthlr., dem Gerichtsschreiber einen halben Nthlr.



undt dem Frohnen einen Reichsort, mein die Brächte nnter
lt) Rthlr., anch da cß nnr sxsmpli gratia ein halber Rthlr.
verglichen werden solle, sonst aber und über Iii Rthlr.
das äuplnin pro ffiribus gegeben iverden mäste dannoch hinfnro
die Proportion nach Größe der Brüchtc, und zwar» ans daß
gehende theill, höher aber nicht gcnohmen worden sollen

gleichwie 8. die appollatio» voni Hofesgerichte ahn
ch mg»! vor Chnrfl. Dnrchl, zn Brandcnbmg, unsers gnädigste»
Land als; Herrn hiesiges Cleve- und Marckische Hoffgcrichtrssts und

Hovesgericht,inrmsäiats gehen, vom Landgerichtaber nachcr Bochnni von
danncn naeher Lüdcnscheidt, und endlich ahn blies. Clev- und
Märckisches Hoffgericht äsvolvirsn, also hats dabey anch sei»
Bewenden.

9. Bon der Nachdehm anch 9. von den Eingeßenen nnd in spssis
.vosestgtc Hys^Krichtern»nd Hofcslenthen tvegen vorgenilt. Hofesgericht

Beschwehrgcführet nnd geklagct ;vorden, daß in der zn ende
deß ersten obigen ariäsnli erwehnten und in Kriegeszcitenans
daß Hanß Herbede geflüchtete .Listen, Sic anch ihre Hofes
verdräge, Briefschaft »nd andere Nachricht vcrwahrlich nnd
sonsten sie daßelbigc jederzeit in ihrer gewalt, auch noch äs
prsssnti davon 8 schlüßel, der Herr von Herbede keinen
hatte, nnd gleichwohl ihnen die Kiste nicht anßgcfolget
werden wolle, der Herr von Herbedc aber Hiewider snstinirst.

Daß ihme alß Hofesschnltheißc»z» dieser Kisten und
darinnen vorhandener sommnnia instrnmsnta der frever
L,»tritt nnd also anch ein.Schlüßell gebichrete, darüber anch
bereits ans; hiesiger Chnrfl. Clev- und Märckischer Regierung
unterm 2l. May 1K67 ah» den Ambtman zn Bochnmb eine
dahin zielende ässision nnd Verordnung ihme zn gnthe
ergangen wehre, So ist dieserhalb die abrede dahin gc¬
nohmen, daß vorged. Kiste schon anfangs erwehntcr maßen
eröffnet, die Kiste selbst dem Hofesrichtern und Hofcslenthen
anßgcfolget, auch daraus; znforderst zn ihrer beliebigen Vernnßc
HBennlznng) gelaßen werden solle; Alle solche asta. Ver¬
fölger und Nachricht, die zwischen dem Hofcsschnltheißcn
vnd ihnen von Zcitt zu ffeitt in vorgefallenenStreitigkeiten
verhandelt nnd gepflogen,daneben alle solche Verträge, pasta,
Verordnungen nnd andere originalia, welche in änplo anß-
gefertiget, nnd davon dem Herrn zn Herbedc alß Schultheißen
oder sonsten ein gleiches Originals zugestellet geweßen, daferne
aber darinnen erfindlich sein solte, einige original in nnd
andere Nachricht so zu den; Hof Herbedc eigentlich gehörig,
also dein Schultheißen sowohl alß auch Hofesrichtern nnd
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Hofcslenthen oommuiiin in8trniirontn wehren, und aber vorgedr.
Herr z» Herbede davon kein gleichlanten des oriFinnliZ binter sich

hotte, dieselbe sollen in einer gesamptenKisten in dein vorged.
Bescheide verordnetermaßcnverivahrlich hingelegt, init 2 ver¬
schiedenen Schlüßclen versehen, und davon dein HofeSschultcn
ein Schlüßell, und dem Hobsrichtern nnd Hofesleutheii der
andere Schlüßel gclaßen, jedoch auch blteii. Hofesrichtern und
Hofcslenthen jedeSniahl der freyer Zutritt ihres gesallens »i>d
so offt sie wollen, darzn ohnweigerlichnndt nnversperret ver-
stattct, auch von solchen darinnen verwahrten Briefschaften
nntbiöiitisirtö copeyen, so oft sie wollen, ausgefolgct und nicht
verweigert werden.

Jinniaßcn auch gleich gestalt 19. vorgedachtes Hofes' . isi- chh»
gcriehte a>iff geivöhnliehe von alters seine pflichttagc iiiitiiidiiasi Hoscspüichl'
nnd ungehindert gehalten, auch die Hofeslenthe bei) allen '
ihren rechten nndt alten Herkommen inhalts anffgcrichteter
Perträge, so in Bestellung deß Hofesrichters, Hofesgerichts¬
schreibers, Hofesfrohnen, als; sonsten, in allein dem, was dazu
gehöret, gelaßen, nnd darwieder keineswegs beschwehret werden
sollen.

Jedoch auch l t., daß vorglte. Hofeslenthe 1. in Zahliiiig
der Schweine an den Hofesschnlthciße», es scyc i» nnluig.
oder an gelde, nach seines blten. Hofcsschnltheiße»wilknhr,
Item 2. in ansfnbrnng seines mistes, 3. bei) fnhrnng seines Vcrträacn
Hcncs, 4. Keistnng der Hofcsdienste, sich gegen den Hofes- wmnh; leben,
sehnlichen und hinivieder der Hofesschnlte sich gegen ihnen,
denen nach nnd nach anffgerichteten Verträgen den
14. oetob. 1568, öten Jnni) 1581, 6. Zlprilis 1585 und
18. Ülovemb. 151>7 gemäß betragen, die Hofeslcnte ihrerseits
darwieder nichts weigeren, noch auch der HofesschnltheißSie
darüber beschwehren solle. — ,

Gestalt da» 12. deine zufolge die Hofeslenthc und Kotiere 12. Wcaen
unter anderen an der Macht, so da in der Ruhr der innhlen Schlacht
halber, und also auch zu ihrem eigene» iiiilzen geleget ist, der- v>e»m.
gestalt wie in vorigem Vertrage cko nun« 1598 H 19 ver¬
sehen, der nottnrft nach, und aber auch weiter nicht zn führen,
nnd zu helfen schuldig und willig sei)».

Vor daß 13. bleibts wegen deß Herrn zu Hcrbcde selb-13. Marckcn
drift aufs Herbeder Marek, Item wegen Holtzweißens,Hanens, vertrag soll
Vcrschenkens, Verkanfens, Item, wegen der Marckenstücke nnd
sonsten in übrigen allen dem Marcken-Vertrage äo 15. Sept.
1584. — Gestalt der Herr zu Herbede außer willen und
Belieben der 12 geschwohrenen,und vivs vövsn. auch die
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gemeine ohne des; Herrn .zu Herbcde Vorwißen und Be¬

willigen keine Schweine mehr als; in bltem. Verlrage ver-

statlet sein, anfftreiben, daß Brennen mit dem anff dem Hans;

Herbede vcrwahrlichcn Breun-Elsen nur in ihrer prsssnl?

und mit ihrem Belieben geschehen, mit dem Hollchanen »nd

anweißnngen nach Inhalt bltcn, Vertrages äs na. 1584 H

zum dritten gehalten werden solle.

14. Von des Der Schafdrift halber aber ist vors 14. dahin verglichen,

H^rn m Her M»ohl in gedachtem Marcken-Vcrdrage das; der Herr zu Herbcde

"driften^ Schaafe und vor seinen Schäfern 25 schafe
auf der Herbedcr Viark halten möge, verschen, demnach Ihme

»ninnchr ein mchrers, jedoch das; der Schafe nicht zn viel sein,

daruinb verstattct, weile Er auch wegen der Hcvischcn Mark

Schaafe helt, undt dahero die Herbedcr Marek nicht stctshin

mit seinen Schachen, wie vor diesem und zur Zeit gltcn.

Vertrages geschehen, sondern auch crwehnte Hevischc Marek

nach und nach betreibet, und also die Herbedischc Marek xsr

intsrvnlln. sin Zwischenräumen) verschonet.

15. Von Die Eingesehenen haben zwarn vors 15. auch davor gehalten,

^ Merckei^" Herbcde von den Marcken-Brüchten und andern
brächte" gefallen nur eine xnrtitinn pro rntn seiner Schaue (: den

er nur 166 habe, hingegen die Marek über 666 schaare begreifen

solte:) gebühren, wan aber in § zum siebenden bltcn. Marcken-

Vertrages darüber schon verglichen und dem Herrn von Herbcde

aller Marckengefälle ein 3tcr theill gelaßen, Er auch das; Ers

bis; äntc> also habe sontsstirsl, so bleibts dabey, undt wird

Er hinführo so wohl als; auch vorhin blten 3t-n theils; vor

sich zu genießen haben.

16. Von Weile Er aber 16. einen also genannten Hegenbergs.

Hcgenbcrgs Marckenkotten vor sich alleine geneust, und hingegen von den

Eingescßenen so auf bltr. Marek auch ein Erbstück besitzen, der

3tc Pfennig einbehalte» und ihnen nicht gntt gemachct worden,

so wirdts Beiderseits auch hinführo dabey gelassen.

17. Von der 17. Ist auch die strcitigkcit, welche zwischen dem Herrn zn

Herbede und den Hevischcn Eingcseßenen der Mithnt halber

mn^ae» UN. ^ Kaenstein zwarn dahin vermittelt

und verglichen, daß gedachter Herr zn Herbcde in crwchntcr

lacke oder lohe vom tten Aprilis bis; St. Johannistage aber

mit der Schafdrift in der lacke oder lohe treiben und die

Mithute haben, hingegen aber sich der Mithnte ans den Kaen¬

stein begeben habe undt darauf zumahlen nicht hüten solle.

18. Vom Es; haben auch vors 18. die Eingesessenen sich zwarn darüber

niw bcschwehret, das; der Herr von Herbcde wieder obged. am

Geling. ^ 6tm Aprils 1585 aufgerichteten Vertrag § (?) waß aber den
(Gelinde.)
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schaden p. auf dein Ruhrstrom unnötige flügelu mache, und

an der ander seithe der Ruhr am Braine die Flügelc vermöge

vorged. Vertrages nicht unterhalte, noch an den flügelcn am

Gelinge darinnen verordneter maßen helfen wollen, wan aber

wegen deß angeführten schadens, so durch vorcrwehnte, dem

angeben nach unnötige Flügel! entstehen sollen, noch auch wan

vielleicht vcrendcrter Laufs der Ruhr, wegen dieser Flügel! noth

oder unnoth, »nd wie weit Se. Churst. Dnrchl. zu Branden¬

burg unsers gdsten. Herrn Länder und Zehcnden dabey wie

vorgegeben worden, intörsssiret sein möchten, man ohne

genohmenen augenschein nichts gewisses statnirsn kau, so ist

Beiderseits vors negste angesehen und beliebet, daß die Churst.

(lommissar)', welche doch anderer aFniron halber in weniger

Zeitt sich in der Grafschaft Marek einfinden werden, den augen¬

schein in gcgcnwarth allerseits partheyen einnehmen, daß intoo.

sintorssss) princlxis darunter mit beobachten, und die güte

demnach in looo tontirsn »nd partheyen auch hierüber zu

vergleiche» sich euserst bemühen sollen, Im übrigen aber werden

vorged. alte Flügel! am Gelinge wieder auffzumachcn und zu

unterhalten scyn, und wirdts bey dem, was; im vorangezogenen

H deß Vertrages äo annn 1635 versehen ist, dergestalt gelassen,

daß die gemeine und Kötter es; auffmachen, und der Herr von

Herbede durch seine Köttcre Ihnen darin bchülflich sein
solle. —

Glciehergestalt wird vors 19. der Beschwchr die die Ein- ill. Wcaen

geßenen wegen eines durch den Droste» zu Blanckcnstcin des; vom Herrn

gesperrten, sonst Ihrem angeben nach von alters her gehabten

Fahr-, Ritt-, Treib- undt Fußweges durch daß Hcrbedische ^ weqes.
Fcldt hinab langst die Kemna sKemnadel nacher Blanckenstein

als; eine nicht eigentlich zwischen dem Herrn zu Herbcde und

den Eingesessenen, sondern wieder vorged. Drvsten zu Blancken¬

stein gehende fache an vorged. dommiss-rrisn zu gleicher

inspaotion nndt gütlichen Vergleich, svnstcn aber und in

diesem vnverhoften entstehungsfall zu rechtl. anßübung, dae

nw sie bereits befangen sein soll, hin und austgestellet.

Endlich und vors 29. werden die beyden von den Ein- M. Von

gesessenen auch angeführten Beschwcrnüste, 1. daß wiestkamp wicstekamp,

»nd Brügenau und 2. deß Fischenberges gntt, von dem

Gcrichtsherrn zu .Herbede von allen Landt,- Gerichts- und ^jschcnberq.
gemeinen steuern und Lasten befreyet werden wollen, dahin

austgestellet, bis; die auch in der Graffschafft Marck vorhandene

(.'ommission, über nntersuchnng solcher Landercyen und stücken,

welche nmcr den Rittersißen und adelichc» Hofcsathe»

sHofessassen) etwa gezogen sein, und dahero von den



Stenern und gcmcine-Lasten bcfrcyet wcrdcn wollen, ins; wcrck

gestellt werde, gestellt derHerr von Hcrbcdc sich dahin crklähret,

sich hierinnen der gemeinen Chnrfl, gdsten, Verordnung nicht

entziehen, sondern daferne anch bey ihme dergleichen Vnter-

ziehnnge bltr. Lenthe nnd Höfen »nd das; dieselben sonst

schahbahr, oder Schätzung zn geben schuldig sein, sich befinden

solle, die geforderte sehatznng vhnweigcrlich abführen laßen wolle,

Da ferner anch über diese obgcd. maßen verglichenen

pnnotcn; oder sonsten einige weitere streitigkeiten hente oder

morgen über Verstössen entstehen solten, ein solches soll alsofort

äs piano sknrzweg, ohne Ilmstände, schlechthins in Verbör

gezogen nnd odsgn, slropitn llnäioip erledigt werden.

Sindt also lstcmit nnd vermittels; obigen Verglcichß alle

zwischen obged. Herrn zn Herbede und den Eingesehenen

entstandenen znllioial- nnd oxtrasnllioial, aotivs nnd passive;

prnoosssn hiemit gäntzlich oosstinit nnd anffgehobcn, nnd

wirdt im übrigen allen bey den ausgerichteten Verträgen alles

ungehindert dergestalt gelassen, daß denselben hiednrch weiter

als; oben in einem oder anderen geändert ist, das; geringste

nicht llörogirot sein solle. Eß haben anch beyde theile

obigen allem also ritterlich und unverbrüchlich z» geloben,

unter Verbindung ihrer gütcr und bey püm; würcklicher

exooutioo stipnlatn angelobet.

Dcßen zn Vrknndt sindt dicßer raenzsssn Zwey eines

inhalts auffgerichtet, nnd allster gewöhnlicher maßen unterschrieben,

anch mit dem Chursl, Zusiegelt bekräftiget.

So geschehen Eleve, d. 29. Sept. ll>l>8 Jahrs.

Moritz, Fürst z. Nassau,

vt.

Willpelm Bachman, Or.

L. von Aachen Sccret.

Aydt der Hofeslcnthe zu Herbede.

Ich ch. ch. gelobe nnd schwere zn Gott nnd seinen; hochheiligen Wort,

daß ich unseren; Allcrgnädigsten Könige »nd Hcrrren," als; des; Hofes zn

Hcrbede Vehnherr», fort dem Gerichtsherrn zn Herbcde als Hofes schnltheiße»

dcßelbe» Hofes, anch dein Hofesrichter und fort dem Sämptlichen Hof

treue nnd hold sein will, des; Hofes Rechten zu folgen, zn halten nnd zu

verthcidigen, nach meine»; Vermögen den; Hofe helfen rathcn, und im

" früher; „daß ich msterm gnäd. Fürsten und Herrn."
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allerbesten beständig sein, anch de» schaden nach Vermögen helfen kehren,

nnd alles recht Helsen stärken, sodan alle Dinstc und pflichte helfe verrichten,

damit der Hof meinerseits in keinen »ntergang gerathen möge, alles mit

in Macht vorhochgcmlt, nnscrs allergnädigsten Herren als; Lehnsherr zwischen

dem Hofcsschulizeu, Hofesrichter undt sämptlichen gcschwohrucn Hofeslenthcn

gehaltenen Verträgen, wie sich das; nach Hofesrcchte gebühret; als; gewiß

nur Gott helfft nnd sein hochheiliges Wort.

In einem ahlingen inählen-Schah
aontriäuiran:

mäßen nachfolgende Hofesleute

Messing . . .

Mering . . .

Etlingman . . .

Frahne , . .

Rcliughaus; . .

Jobst' Wilhelm ,

Mythos , , ,

Bnnger zu langendr.

Meeßman . . .
Brinckman . . .

Seveeken

Bekman . . .

Vöeste zu Heve .
Blenenian . . ,

Clefmau . . .

Johan zu Buschcy

Drees zu Buschey

Heute ....

Dvcruey . . .

Erley ....
Starman . . .

Bänger . . .
Deiterman . .

Thyinan . . .

Lammerting . .

Prein ....
Nantert . .

Halscbandt . .

Vocstc ....
Löcr ....

Hetlinger . .

Große Westermann

Lütge Westcrinan

vorderste Rüsping

Nthlr.

—

stbr.27
27
27
12

44

38
38
38
44
38
23
23
23
27
23
33
38
38
19
38
12
12
23
23
12
211

23
23
23
2N
27
23
29
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Nthlr. Mr. — Pfg.

plersiepc — 12 — „

Große Heetman „ — 23 — „

Oberste Berghauß „ — 23 — „

Btittelste Berghauß „ — 23 — „

Niederste Berghauß „ — 44 — „

Ehdt der Zwölfer der Herbeder Marck.

Ich N. N. gelobe u»d schwehre zu Gott uud seyneni hochheilige»

Wort, daß ich der gauzeu Herbeder Marck will getreu uud holt sei»,

dieselbe bey ihrer herbrachter Gerechtigkeit »ach Vermögen helfe», schützen

und handthabcu, auch im Holtwcisen, Mastzeiteu, bey Höltings-Gedingen

Vevvahrnng daß nichts davon verkauftet oder veralieniret werde, Ehrlich,

srömblich uud aufrichtig verhalten, keinen eigennützige» im Nachtheil der

Marck suchen, der Marck Bestes verscheu, und was dersclbigen schäd¬

lich, abwenden, keine strafbabre pnnotsn verschweigen, sondern getreulich

vffenbahren und anbringen, damit die Marck in gutem ssso oonsorviret "h

und bei altem Recht und Gerechtigkeit nngekräncket vcrpleiben möge.

Welches alles getreulich zu halten und zu vollenziehen angelobe und

verspreche, so wahr mir Gott und sein heiliges Evangelium helfen soll.

Eydt des Holtzrichters der .Herbeder Marck, so Io h a n n z n

Mittelste Berghanscn den 29ten 9 bris^ 1 ti 13 in simili

k o r m n ^ gclcistcit.

Ich Johan zu Mittelste Berghauß, als verordneter Holtzrichtcr der

Herbeder Marck, gelobe und schwehre hicmit, daß ich sowohl dem Gc-

richtshcrrn als Schwölffcrund Erben, fort der gantzen Herbeder Marcken

null treu und holt sein, ihre Beste"" helfen versehen und ärgeste ab¬

wenden, auch über strafbahre pnncten mit znthnn der vcraydcter schwöl-

ffer"'^, was recht ist, und nach Gewohnheit dieser Marcken erkennen,

daßelbige bcstättigen, und was also erkandt ist, vollenziehen helfen, so

gewiß mich^ Gott hilfst und sein heiliges Wort.

Nun folgte in der einen, unvollständigen Ooxio der vorerwähnten

Verträge folgender auch unvollständige „Dxtrnot einiger Nachrichten ans

dem Herbeder Marckenbnch eis no. 1584"; vor diesem sind verzeichnet:

1. Ans dem Markenbnch nunc, 1500 am St. Thomac-Tag empfangen

geworden:

Höltings^Gcdinge sind jedenfalls die Holz-Gedinge oder HolzgcrichtStage.
— in gutem Stande, oder in ihrem Stande (Bestände, Bestehen) erhalte».
9 bris 9tovcmbcn, der !>. Monat des Julianischen Kalenders. " — in

ähnlicher Fori». Zwölfer. " willtnrlich gebildeter Vlmulis von: ihr
Bestes. desgl. von Arges, — Böses, Schädliches. — Zwölfer. ^ mir.
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Item Johan to Berghansen III st. h— 3 Stbr.) von der Wischen

nnd II st. 2 Str.) von den Drogelandcn, Sna. lat.^ II st.

2 Stbr.) ein 1

Item Nevelingk to Berghnißen von seiner Wischen V st. 5 Stbr.).

2. Ans dem Marckenbnch nunc» 1584 ans Thomae-Tag empfangen:

It. Johan tho Bcrckhnesenn gifft jarlichst aus; der Zwcigerig Wischen

in die Kercke ein Pfund Wachses, und gifft vort Jars von seine»

Marckemvieschen nnd Gewin zwey Nader-Gnldcn und haebcn er nnd

sein Haußfr. moilck smalck? — Male, von Amalie) ein Hand darahn.

Der oben genannte „DxtraotD pp. enthält folgende Notizen:

1. 1584 ans St. Thomae Tag annottret. It. Hcrman tho

Berckhuescn gifft joers van seine Wischen nnd Marckgewin II radcr Gld.

und haben er und sein Hnisfr. malet ein Hand darahn. —

^.uno 1594 am 1. Aug. haben gewonnen pp. zu gedencken und zu

Wetten, wie daß Herman Tunau und seine Haußfraw williglich haben

Herman zu Berghnsen die Farenknles Wische erstich nnd ewich ehre»

Dcil anergclaten snberlassen), mit dem Beschede, wan Hcrman Tinian

nicht einst satt ches wwdder von den Marckgcnoten wnnnen. — — —

^mno Iii 14 d. 18. Decembr. pp. ist einhellig vcrthan nachfolgende

Gewin;

Ferner ist am selben Tage nnd Jahr vom Herrn zu Herbede nnd

scmptliche twelscn Johan zu obersten Bcrghanßen, Elßcn, ehelenthcn,

ihrer bepder lebenlang nnd nit lenger vcrthaen ihre Marckenwischen

gelegen »ff die Mnttcbecken, jährlichs von 2 Gld. Pfacht und 39 Gld.

Borhcnr.

^nnc. 1919, d. 12tcn 10 bris Decembcr) Henrich zu mittelsten

Berghanssen vor sich und Trinen Katharinc), seine zukünftige Hauß-

frau das Marcken-Gewin gethan nnd soll geben 1 Pfd. Wachs; in die

Kercke nnd 2 Nadgnlden Pfacht jährlichs, anjeizo aber 39 Nadergnlden

Vorhenr entrichten.

Vereinigung und rgspsotivs Vernnllignng des Herrn zu Herbede vort

der Zwölfter Herbeder Marckcn, in Nahinen semptlichen Hcbedischcn Marcken-

Erben, mit den Dorholizers Durchbolzern) oder Marcken-Kötters

durchs Holl; wegen Bezahlung ihrer jährlichen Pfacht und Gulden, wie

hohe daß die nemlich bezahlet werden selten. Demnach nun ein zeilang

Irrung und Mißverstandt entstanden zwischen dem Herr» zu Herbedc,

vort Zwölfern Herbeder Marcken eins, nnd den Herbcdischcn Marcken-

Kötters oder Dörhvltzers andertheils, dergestalt diweill nun ein Zeithero

wegen Anfflanff des Gelds; nnd Steigerung der Münizcn Wohlglt. Herr

^ Lumwn. I-utus.
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zu Herbede und Marckgcnoßen gewolt, das in Betrachtung!) jederzeit
(:wan Marcken Gennn des Köttcrs, auch Berpfaehtnngh geschehen:) in
diese Marckenbneh gesetzt, das; die Perpfachtnngh und Gewin röLpsotivo
uff Rader-Gnldcn gesetzt und eingeschrieben,also auch nach gangbahrcr
vnlor (oder Vn-Iemr, Geltung, Wert, Münzgehalt) die Üiadcr-Gnldcn
bezahlet werden selten und wüsten, die Marcken-Kötters oder Dörholtzers
aber hingegen slehendlich angeben und gebctten, über altherkommcn und
Gebrauch sie nicht zu beschweren, erwogen und in Berhertzignngh, daß sie
Dörholtzers nicht alieine in Landschatznngen und anderen täglichen Krieges-
beschweren gar hohe inet angeschlagen, sondern auch mchrobwohlglt.
Herrn zu Herbedc und allen Herbedischcn Marckgenossen,groß und klein,
täglich nach eins jeden Gelegenheit zu Dienste sein wüsten, ohne daß
auch Ihnen ihr Gewinn und Pfachte (-^ Pächte) jederzeit von Anfang
nsf schlechte Gulden, jeden wit zwclff lichten (leichten) oder gangbahren
Herbedischcn Schillingen zu begaben, gesetzt gewesen, damit aber hinferner
alle Mißverstände aufgehoben sein »nd pleiben wogten, als ist einbelligh
verglichen, daß als lange itzige Dörholtzere oder Pfcchterrn so wobl
Mann und Frau, so zu zweien Hände» gewinnen haben und nicht länger.

(Das Folgende fehlt!)

^nnn llillll, d. ästen X briS (Dezember) pp.
Lnclvm ckntn Wohlgltr. Gerichts-Hcrr und säniptliehc stgvölffer Her-

beder Marek Henrich Oberste-Berghanß und Greta seiner Hanßfran in
Gewinn vcrthan an seine unterhabendeMarcken-Plätze, und soll zur Por-
henr geben Ii! Nthlr. Bleibet sonst bezalter Psaeht nck 32 stbr.

^nnn 1392, d. 13ten Deccmber pp. hat der hochtvohlgebohrcner
Gerichtsherr z» Herbede »nd Zwölffer der Herbeder Marek pp. Gerhard
zu mittelsten Berghansen und Maria seiner Hanßfranen die von Herbeder
Marek nntcrbabende Marcken-Plätze in Gewin vertban und soll zur Bor-
henr geben drepzehn A'thlr., bleibet sonst bezahlter Pfacht nck 32. stbr.

Theil-Zettel der Thowä-Gelder än nnno 1?2l.
Xnne> 1?2l, d. 2(>tcn Decewb. als den Tag vor St. Thowae

rHzoswii ist an Thpmans Behausung die fällige Pfächte und Gewin-
Gelder nebst den Höltings-Pfennigen nsf Herbeder Marek, so jährlichs
nsf «-t. Thowae-Tag als Vorgeldt an glten. Thhinans Bebansnng bezablt
werden nniß, pnilirst. »vorden, inmaßen de» in diesen; Fahr gewonnen
und zur Borhenr gegeben haben, so auch empfangen worden, als:
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Prein 5 Rthlr. — stbr. — Pfc

Möllenbeck 95) „ ^ „ — „

Stoltenberg ?, ^ » ,-

Niederste Padberg » — „

Peter Haßley 4

Wahbeek 9

Der Schäfer Nehriiig . . . 99

Facit Snnnna Vorhcnr: 149 Nthlr, 99 stbr. — Pfg.

Porwardcn der Herbedischeu Brücke.

/Vnno 1702, d. 25ten ?lng. die Hcrbedischc Brücke vorm Gerichts-

Herrn zu Herbede n»d samptlichen lntorossontan verpflichtet, und ist

bevorwardet worden wie folget:

Ein Drei- und Vierspänniger soll geben . , 4 stbr. — Pfg.

„ Zwei-Spännigcr 9 „ — „

„ Einspanniger 2 „ - „

„ Pfcrdt 1 „ - „

Eine Kuh oder Ochs — „ 9 Pfg.

ein Schwein — „ 9 „

199 Schaafe 9 „ — „

ein reisender Mann — „ 3 „

Eine Karre Korns in Aembtern gekauft und

von Hcrbcdischen ge- »nd durebgefahren 2 ,, - „

Eine Karre Korns so ins Gericht Herbede

gebracht wird, es fahre» dieselbe ein Ein¬

heimischer oder Frömbder giebt nichts . „ — „

I Paar Rader (?) > „ „

Alle Quartal zu bezahlen, Pfächter mnß cmrrlion stellen für die Jahlnng,

»nd soll die Pfachtnng anstehenden 29. Aug. angehen und nur mif zrven

Jahr und länger nicht stehen, und das meiste dafür .Henrich Vtarman

ack 19 rthlr. gcbottcn und darauf die Kertze (?) gefallen.

sAnf dem abgerissenen Stück stand ein XI9., dem ich entnehmen kann,

daß die Herbedcr Brücke 1799 (oder 1719 ?) den 9. ,z-ebr. durch den

.... (Eisgang?) .... gebrochen u. wegen dessen die Verpachtung

zeitweilig ansgehobcn worden -.) —

(l c> n i n in o n s n r at i o n i s (der Ausmessung)""

was; ein j edweder Eingesehener Gerichts Hcrbcde ahn Ländern hat. < 1798.)

Billiger an gutnu Lande —Malter 9 ^chsfl. M Rnth. 8 st'Njz
„ mittelinäszigem - 3 ,, 4.7 „ 1.7 „

„ schlechtem — >, 2 23 „ 6 „
In Summa — „ UV? „ 23 „ 6',7 „

" ' Die Berechnung erscheint mehr sehr ungenau.
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Backhaus; au gutem Laude
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

- Malter 1 Schffl, 34 Ruth, t V. Fuß

^ l, 1 uung^ 4 „ V, „
2 Schfsl.21 „ 4

Ju Summa
—

4V- 1 23, „

Hetlinger au gutem Laude
„ uiittelmäszigem
„ schlechtem

4
4
3

2'/- ..
3V- „
2

.27
10
30 137-

Ju Summa 13 — „ 30 174 ..

Herr 17, König au gutem Laude
„ uiittelmäßigcm
„ schlechtem

1
1

2'/.-
'/

277 I

13
1
3

miug 3 „
5

„ 1377 „
I» Summa 3 IV2 „ 18 V2 „

Deitcrmau au gutem Laude
„ uiittclmäßigcu:
„ schlechtem

<Z
3
3

377 .. 8
8

14

1^,4

" 1172 ^
Ju Summa 12 ^'/2 „ 47 2

Dräcr au gutem Laude
„ luitteluiäßigeu:

schlechtem

—
17<

14
7

„ 10
» 11

Ju Summa
—

174 .. 22 „ 5

Dördelmauu au gutem Laude
„ mittteliuäszigcui
„ schlechtem

3 miug
27. Echsfl,
23',,

3 Ruth. 11
1 „ 11
7 10 „

Ju Summa — „ 31 V- ..

Siutermauu au gutem Laude
„ mittelmäßigem
„ schlechten:

277

177

7
27
20

3>

" 137 I

Ju Summa 1 7 „ 3 1> ^

Schulte im Saldcubcrgc au gutem Laude
au mittelmäßigem
„ schlechtem

13
6
6

2'7 „

7» "

9
43

6

„ 8'/,.
.. «77 ..

1 ..
Ju Summa 23 7

Dickershuss au gutem Laude
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

2 3

1'/,. "

7
44
13

57. „
777

.. 3 „
Ju Suunua 4 174 13 7 „

Schmeiug au gutem Laude
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

1

l

172 „
27- ..
1

1
15
11

„ 1»'/4 .
.. 17- ..

137. ..
Ju Suuima 1 22 „ 10 ..

Magcucy au guten: Laude
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

2^' I
1

17
0

„ 1ü7, „
11

Ju Suuima i 37. .. 24 .. 1»77 „



Halscbaudt au gutem Lande 5 Malt, 2 Schfll. 16 Ruth.
IL

7»
„ mittelmäßigem 5 „ 5

„ schlechtem 5 „ 30 9

In Summa IL „ 77 7 „ 147.

Rautert au gutem Laude 7 „ 3 12 „ 3

„ mittelmäßigem ? „ Z'7 „ 7 „ 6 „
„ schlcchtciu 3'7 „ s „ 2

In Suiuuia 17 277 . 2 „ 11

Lamincrtiug au gutem Lande 2 1 4 „ 3

„ mittelmäßigem 2 „ s . 147„ „
„ schlechten! 2 2>/^ 17 .. 11

In Sninma 6 „ 5 „ 15'7 .

Prcyu an gutem Laude 1 ,, 43(?) „
11 „

127, Fuß
14'7„ mittelmäßigem 2 „

„ schlechtem L „ geringer 6

In Sumiua 12 „ 7- 8 . 7

Starmaun an gutem Laude
—

2 6

„ mittelmäßigem 1 ,, 1 ming 1 „ 4

„ schlechtem 3 "V,, „ 17-
In Summa 5 „ 2"/. — „ 17- „

Thmau au gutem Lande 4 177 Schssl 7 „ 4

„ mittelmäßigem 4 „ 3>7 „ 21 57, ,,
„ schlechtem 2 „ 1'/,. . 3 177 ..

In Summa 11 „ 27. 5 „
11

Plarsiepc an guteni Lande
— — —

„ mittelmäßigem 2 7. . — „ 1

„ schlechten! 6 3'7 . 11 „ 6 „
In Suiuma L .

„ 11 „ 7

Mittelste Riisperg an gutem Lande 2 27- „ 7 7 „
„ mittelmäßigem 4 „ 2 ming 2

„ schlechtem 8 „ 7. Schssl. 12 „ 14

In Summa 15 „ IV- . 2V „ 3

Berdcrste Ziüspcrg an gutem Laude 1 „ V- 2 12

„ inittclinäßigcm 2 V- 5 „ 4

„ schlechtem 7 l, 2V, .. 1» 12

In Summa 10 „ 37- 1 „ 12

.Lcmpmami au schlechtem Lande 2 „ 17, 21 14

Bauduiauu an mittelmäßigem Lande t ming 10- ..
„ schlechtem 1 Malter 2'/, .. IN 4-7 „

In Sumiua 2 „ 27, 10 6

Limberg an mittelmäßigem Lande
—.

2 20 1477 „
„ schlechten. 1 „ 17, „ 12 „

12

In Summa 1 „ 37- 7 „ 107- ..



Haßcley an mittelmäßigem Lande Malter IV. ming ^ Ruth, 1 Fun

In Summa 1 3 2 8 „

Rahman a» mittelmäßigemLande
„ schtechteni

4 17»
37,

.. 3 ..

.. 23 „
1

15
In Snnnna 8 17, 1 8

Fräncke an inittelmäßigen,Lande
„ schlechtem 2

3
7,

1
„ 21 „

0
7- „

In Snnnna 2 3 s/, 22 9'/-

Delnian an mittelmäßigemLande
„ schlechtem 1 3 I 11 I 17, I

In Summa 2 — 11 17- „

Weste zu Hcrbcdc an gutem Lande
„ niittelmäßigeni
„ schlechtem

5
4
7

3 Schfll. 23 Rth,
lg 2l

2VV K I
16'., I

In Snnnna 17 2V» 27»ming157» „

Lütge Wcstcrman an gutem Lande
„ mittelmäßigem
„ schlechten.

5
4
4

3V»
27,
2 '

„ 2lNnth, 11's „
.. 11 .. 5s,

2 „ 4
In Snmma 15 — „ 10 „ 47- ..

Däcrmann an gnteni Lande
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

1k
6
2

17»
2'/..

„ 16 „
.. 14

7

110.. „
8 ' „
17 ..

In Snnnna 25 7» „ 12 „ 8

Gruße Westcrmann an gutem Lande
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

7
6
5

17»

3'/»

.. 14 „
8 „
3 „

8
67 „
27 ..

In Snnnna 19 IV» 1 .. 14'/» .

Bckcrfcldt an gutem Lande
„ schlechten! 1

7»
7,

2 „
„ 18. ..

13'/, ..

In Sninma 1 17» „ 20 „ 147, ..

Branhulh an schlechtem Lande — 17- .. 1? 15

Stcnwcg an mittelmäßigemLande
„ schlechten! 37»

„ 25 „
22 „

8
47,

In Snnnna 1 7- „ 22 „ 47, „
Walt,„an an schlechten, Lande 2 „ 25 „ 77,

Fciinberg an gutem Lande
„ mittelmäßigem
„ schlechtem

7»
7»

2"»

1?

„ 8 „

10

6
In Snnnna 1 1 „ — —

Puth an niittelinäßigcm Lande
„ schlechtem

1
2

7»i //4
1 „
2

8
14
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Hackert au mittelmäßigem Laudc
„ schlechtciii

- Malter 1
1V>

Schss!. 18 Jcuth- 15' , Fuß
„ 11 .. 9V, „

Muriuau au schlcchtciu Laudc „ V? 2 „ —

Sicp!nau au schlcchtciu Laude — 22

Hcier au schlcchtciu Laudc -- „ „ 73

Hnlsziiiaii au mittelmäßigemLaudc
„ schlechtem

— „
IV'V I

In Summa — — „ 1 uiiug 5V- ..

Kcrstciu au gutciii Laude
„ liiittelmäßigem
„ schlcchteiii 1 ^

'V 1-1 9cuth.
1

.. 22 „

8'V ..
16
6V2 „

Iu Siiiiiiiia 1 „ „ 12 »
Bvuacter all liiitteliiiäßigemLaudc

„ schlcchtcui V 1
2 „

V
22

1 ">
In Suiuiiia 1 .. 2"/, „ 23

Wilberg a» iiiittelmäßigeiiiLaude
„ schlcchtciu

IV. 1 „
7 1

Ju Summa 2 „ IV. 8 „ 1

Grosse Hcitiiiau au iiiittelmäßigeiii Laude
„ schlechtem 10 „

3V„
3'ti.

21 „
11

1
IB.. „

Iii Summa 15 „ B/2 „ 9 ^ 15'/, .

Kugelheidc «Kogclh/ö) au mittelm. Laude
„ schlcchteiii 1 "

1
IV-

1
16 „

4
11

Iii Summa 1 .. 2'2 „ 17 „ 15 „

Lütge Heitmann au mittelmäßigem Laude
„ schlecbtcm

2
5 „ 1' .

.. 50
7 2'/, „

Zu Sliiiima 7 .. 2 .. 21 „ 3''a> / 2 „

Herr JohauueS König au gutem Laude
„ schlechtem

1".
IV.

„ 12 „
. l2 „

2
2 I

Iii Siiiuma — 2V- „ 21 „ 4

Bröckelmauu au mittelmäßigem Laitdc
„ schlechtem 2

2'/
IV,

.. 21 „
7

6
9V-

Kleuckmauu a» schlechtem Lande — „ .. 71 —

Oberste Bergbaus; au gutciil Laude
„ mitteliiiäßigem
„ schlcchteiii

1
6 „
6 ..

V.
1
3Vi.

4 „
12 „

„ 10 „

13
6",
5'/, „

Ju Summa 14'V .. .. 26 9

Mittelste Berghams; au gutciu Laude
„ iiiittelmäßigeui
„ schlechtem

6
7 „

2^/.
3V.

>, 21 „
25 „

7V.' ..
13

Ju Summa 14 „ 3'V. .. 21 „ 4'V „
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Niederste Berghanß an gutem Lande
„ «»ittclmäßigciu
„ schlechtem

3 Malter

9 ..
8 „

2' ->

l "

Schffl 17 Ruth
9 „
7 „

8 Fuß
8'/. „

11

In Eumma 21 „
—

8 „ 21

Cordts Kotten an >«>ittelmäßigem Lande
„ schlechtem

— „ 'V
1

13 „
15 „

4
1

In Summa
—

B/, „ 2 12

Althusf an inittclmäszigcm Lande
„ schlechtem 1 I IN,

" 51 „
5 „

8
8

In Summa 2 1 " 5 — „

Sberste Wahmau an mittelmäßigem Lande
„ schlechten«

— „ 1v
3

11 „
l

—

In Summa
—

3'/. ,, 9 ^
—

Hcrman Bergmann an mittelm, Lande
„ schlechtem 1

I7i " 5 „
21 „

51'.

2V- I
In Snnnna

?eiedcrstc Wahman an schlechten« Lande

1 2
2

" 3 „
5 „

8
2

Engstman an gar schlechtem Lande — „ —
„ 38 „ 8"-

ThieS ans der Helle an mittelm. Lande
„ schlechtem

1
2 9 I 9 I

In Summa — „ 3 9 9

Heitert an mittelmäßigem Lande — „ 3 „ 15 „ 6 „

Swlting an gutem Lande
„ «nittelmäßigcm
„ schlechten«

— 3'/.
2

1'/..
miug

7 „ 12 N. „
8V- ..
III „

In Summa 1 „ Schffl. 7 „ 3 „

tlenling a«i inittclmäßigcm Lande — „ 59 „
—

Budde an gutein Lande
„ mittelmäßigem

— „ -V IL „
12 „

8

5V-
In Summa — „ 3V. .. 2 „ 13'/-

Grntcr an mittclmäßigcm Lande
„ schlechtem

— „ IV.. " 11

12 „
31V „
8

In Summa — „ 2'/.. " 1 „ 11V-

Anfferniau au gutem Lande
„ mittclniäßigcm

— „ 1'/.. " 5

16 „

8
12

In Snnu«ia 1 „ V- " 22 4

Krci««er an gutem Lande
„ mittclmäßigcm
„ schlechten«

— 2V-
2
1

" 25 /l „
^'/.2 „

Ju Suiuma 1 . IV- „ 25 „ 15 „
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Henrich Wösthess an gute»! Laute
„ schlechte»!

Mltr
l' 7

Sehsfl. —
„ 15

Lith. 11 Fns
.. 37. ..

2ni Snnuna 2 „ 16 .. 10, „
Wösthefss Letten an gutem Lande

„ inittelniäßigem
„ schlechtem 71

2' '
2'/-

8
.. 15

3

„ 5 „
„ 3 „

>1
In Summa 1 „ 1 ,, 7 „ 3

Stenbcrg an gute!» Lande
„ niittelniäßigcm
„ schlechtem

—
117
1"7
1'7

-1
" 22

„ 12 „
.. 11 ..
„ 1 ..

In Summa 1 77 1 ..3 „
Stmt'man an schlechtem Lande — „ — .. 71 „ ^
Nering an schlechten! Lande — „ 1 .. 15 „ 77 „
Steveling an gutem Lande

„ niittclmäßigcni
„ schlechte»!

n, " 17.
1' >

7
18
12

2
" 10 I
.. 12 „

In Summa — „ 3'/. 12 . 8
Löcr an gutem Lande

„ mittelmäßigem
schlechte»!

2 „
3 ..
8 „

2

3 '

15
.. 11

10

10
11"
11''- ^

In Summa 11 „ 2 „ 10 .. 10
Jörge am Wege an schlechtem Lande — „ 2 „ 15 8 ..
Padberg an mittelmäßigemLande

„ schlechtem 1
2
l'i.

3
„ 12

127,
10' 7 77

In Summa 2 2>/„ .. 16 „ 6", „
Ruhlcnbcck an schlechtem Lande » „ 1 21 ,, 3 „

Grönewaldt an schlechte»! Lande 3 „ — ^ „ 18
Stratum» an mittelmäßigen Lande

„ schlechtem 2 "
17.
277

„ 22
. 8 15

In Summa 3 7. 1 15

Hiilscbreek an mittelmäßigem Lande
„ schlechtein 3 ^

277
7'.

5
22

67- ..
157„

In Summa 3 „ 377 2 6 „

Piddcrste Mnttmann an mittclm, Lande
„ schlechtem 1 ''

1 16
.. 6

.. 15 „
12

In Summa 17- 23 .. 11 ..

Schlamann an schlechtem Lande 1 „ 2 ,, ^ 15 „

Middelste Mnttmann an mittelim Lande
„ schlechtem 2

37.
277

„ 21
6

.. 10

In Summa 3 „ i'77 1 „ 10
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Frendcnwaldt an mittelmäßigen, Lande
„ schlechten.

— Psalter 1".-, S
3

chffl. 15
11!

tlcth. ^
8

In Snnnna 1 3 „ 5 8

Hcrbcrhvllz an »ntlelmäßigcni Lande
„ schlechtem

2
5

0/., 8
„ 20

6
„ 8V2 ..

In Snnnna 7 IV- „ 28 „ 11h0

Schmißberg an inittclniäßigc»,Lande
1

0/2
1HH

2
8

1
110, „

In Snnnna 1 3 .. 11 .. 2HH „

Schcdcwcg an schlechtem Lande —
„ —

16 „ 10

Schcdcwald an schlechten, Lande — „ 2'/,. 1

LiidderstcPadberg an schlechtem Lande — 3H'. 7 2

Große Stoltenberg an mittel»,. Lande
„ schlechten.

l
5

>, 17 „ 10
„ 12 I 10

In Snnnna 6 „ 1',. 22 „ 10

Eggcman an schlechten, Lande 2 .. 1".. 1 6

Hcggcnberg an mittelmäßigen, Lande
„ schlechten. 2 1

„ 11
8

„ 15
1h', ..

In Snnnna 2 „ >'h, .. 23 „ ^ . „

Tinßberg an schlechten, Lande 1 3 21 > l

Niederste Werbeck an gntcn, Lande
„ mittelmäßigen,
„ schlechten.

2
3

„ 3V4
1

„ 11
1

„ 21

. 8
0'/,
0

In Sunima <1 1 „ 11 7H- »

Mittelste Merbeck a» schlechten, Lande 3 1HH, 9 „ 5 „

.ti'ncppcr an schlechten, Lande 1 2"/ ^ 8 1 l

Lietnian an mittelmäßige», Lande
„ schlechten. 3 0/? 8

1
In Snnnna 2 .. 8 „ 1

Kleine Stoltenberg an schlechte», Lande — . 2H, „ 22 5H, „

Lnrninnrium Gem. Hcrbcde,
an gntcm Lande III Malter 1
„ mittelmäßige,» 108 „ 1
„ flechten, 218 „ 2

Scheffel 22
28
13

Ruthen 7 F»ß

0/2 I
In Snnnna 528 V . „ 11 IIV2 .

Saldo:
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Rclinghans au gutem Laude 97 Mlrr, mingSchssl, 16 Ruth, 13 Jus
„ mittelmäßigem

.. 22 5
„ schlechtem 7 -7 „ 23-i, „ 3 „

>lll ^llimila 31 „ 23-7 ' 3 7

Ie'bst Wilhelm an gutem Lande 8 „ 3 ,, 15
„ mittelmäßigem s 3 7
„ schlechten! 6 „ 2 5

In Summa 2» „ 1',, " 9 ' „ 6

Schulte zumDönhefean guten,Lande 12 „ 1' 5 2
„ mittclmäß. 17 3 16 '' 6-I I

schlechtem 19 „ II „ ' «V- ..
In Snmma 50 6 .. 9-7 7

Stemberg an gutem Lande 1 4
„ lnittclmäßigcni 3 .. 7.

., — -

„ sel'lcchtem 14 „ 3 10 '' 1

In Snmma 19 HI 14 9 ^

Fischcnberg an gntcm Lande 1/ 14 6
„ mittelmäßigem 1 2 7 6 10
„ schlechten. 1 .. 2'/s miiig

—
1

Iu Smnma 6 20 .. 17

Inhanu,i»r Rcddcn an gutem Lande 1 .. 3 18 16',. „
„ mittelniäß. 8 .. 2 16 '7 ..
„ schlechtem 11 1", 17 .. 4 -7 ..

In Summa 21 ming —
—

.. 4-7 „

Cracht au gntcm Lande 4 Mltr, 27Schffl,12 .. 12 ,7
„ mittelmäßigen. 6 „ 7. ming 1 .. 6-„. ..
„ schlechtem 7 1 15 .. >5'/,,

In Summa 18 .. 7, 1 5

Cörmann au guten, Lande 10 ^ 9 1 HI „
„ niittelmäßigem 1 .. 1 19 1-
„ schlechtem 8 21 11- ".

In Snnnna 29 2 29 17

Sevelen au gutem Lande 4 „ 3V- 7 „ 11
„ mittelmäßigem 2 .. 2'7 20 „ 9',. „
„ schlechtem 6 74 1 .. 8 „

In Snninia 13 „ 274 „ 3 .. 12 „

Beefhauß „lins Wvstcnhvss
au guten. Laude 1 „ 1 ',7

—
„ 12 -7 ..

„ niittclmäßigc», 4 „ 3 ming 3 12 -7 ..
„ schlechtem 1 12 7-, „

Iu Summa 12 9 .. 7'/, „

Messing au gutem Lande 6 „ 2 9 6

„ mittel,näßigcm 1 .. 27. 15 .. 13-/,.
„ schlechtem 9 i>/ 16 7 -7 „

In Summa 20 „ 27 23 .. 107. ..

g5



Schmidt an gutem Laude 4 Mltr, «chffl, miug Rtl>, 12'> iruß
„ mittelmäßigem 0 >" . 17 10

„ schlechtem 12 21,, 4 81.
In Suunua 23 ' , 21 <!'/. „

Trectmauu au gutem Laude
—

V, 3 10

„ schlechtem
—

l', „ 17 10

Iu Sumuia
—

21 4

Schculer au luittelm, Laude
— —

11 1 „
„ schlcchtelu

—
2N „ 13 10

Zu Suunua
—

2'/. „ 24 11

Maria Mcßiug au schlechtem Laude
— —

311,,
—

Elliua au gutem Laude 2 1'/. 18 12 V,
„ mittcliuäßigcm 8 2 10 15

„ schlechtem 8 1"/. 3 10',
Iu Sumuia 1» 1'/. 5 0 „

Riugclbaudt au mittelmäß. Laude 14 4 „
„ schtechtcm

—
3 „ 8 10 „

Iu Summa 1 , -I " 22 14

Zldlckeu au mittelmäßigem Laude 3 13', „
„ schlechtem

—
2'v 15

Iu Suunua 1 v,. " 18 14

Bvrmau au qutcui Laude 3'/, 17 2'/

„ mittelmäßigem 1 2'/, unug 1 13'/.
„ schlechtem 2 2 19 -11' „

Iu Summa 5 V. " 8 10

Meriua au autcm Laude 3 1 13 >1. .
„ mittelmäßigem 5 V- 12 >>' . „

„ schlechtem 11 1 unug 2 12'/,
Iu Suunua 19 2>,„ " 23 4 „

Brockmau au gutem Laude 2V, miua 1 12"/.
„ mittelmäßigem 4 1„ a,, 5 1"/. „
„ schlechtem 15 3',-,

„ 12 2"

Iu Summa 20 3"/,, " 12 27', ..

Splithaf au gutem Laude 9 2'/. 22 13

„ mitteluiäßigcm 2 311 7 0V, ..
„ schlechtem 4 Iii. „ t! K'/.> ..

Iu Summa 9 " 10 10'/- ..

svrahuc au gutem Laude 1 1 1 2'/,
„ »iittelmäßigei» 1 2'/ 22 15

„ schlechtem 3 V, „ I 12

Iu Summa 6
— „ 25 13V- .



WcSberg an guten, Hände
„ „üttelniäßigen,
„ schlechtem

-Malter 1',
— 3'/,
1 2'/.

S chsfl. - - Ruth. 15
9 11

„ 3 ,. 3V,

Fuß

In Summa 2 ., 3st, 3 .. 3st, „

Bcrman an guten, haude
„ nUttel»,äßigein
„ schlechten.

.. IV-

t I l'.ä

6 ,, 3
16 „ 7
2 „ 11

"

In Summa 1 „ 3 nnug 2s/.. „ „

Möller an guten, haude IV, ,. 12 ,, 1 „

cknugc Frack,,lan'sche an guten, Hände ^ ,, " .. 100 ,, 15 „

Plöger an niittelinäszigeni Hände „ „ 80 „ 6
hämmert au guten, Hände

„ mittelmäßigen.
2
Ib..

2 „ 11
16 9 "

In Sinn,na .. 3V- „ 13 14

Die ganze Banerichaft Heven hat:
an guten, Hände 82 Mltr. ' , Schffl. 16 Ruth. 9^ . „
., mittelmäßigem 100 „ 1^7, „ 9 „ 11 „
„ schlechtem « 148 , „ 3 „ 43 „ 2'/- ,,

Iii Sunnna 331 „ 1H> „ 16 „ 7 „

Kauf-Schcin vom 4. Febr. n. 25. März 1768.
Kund und zu lvissrn seh hiemit jederinänniglich, besonders denen, so

daran gelegen.
Nachdem zn Bestreitung der erforderlichen Vennes;- »nd Teilnngs

kosten der Hcrbeder Btark kein ander Mittel ansznfündigen geivesen, als
des Endes, sichere entlegene Unrealo,, durch einen öffentlichenVerkauf
an die Meistbietende loszuschlagen und dan dazu die Marcken-Erben nach
vsrilic'.irtO s« Stücke, ncmlich

I. Der Seulberg, 2. Dieso genante Dorne, 3. Die Wennere, 4. Den
Hnchtersberg und 5. Einen Marcken-Plaz zwischen Nnttenbeck und
Wegemanns Hofe

ansgesezet, mithin ein öffentlicher lüaiUrtimm-Termin anbcranniet, und
von der Eanzel zu jedermanns Wissenschaft gebracht worden, wobey dann
den Melchior Untersten Helmann die sogenante Dorne vor die Summa
nck 240 Nthlr. Edictmäßig Geld zugeschlagen,fort derselbe diese Kaufst
Gelder der Zwey Hundert und Vierzig Reichs-Taler vermöge proäucnrter
Quittung an den Cravß-Einnehmer Hieselbst, Herrn Rantert, ansgezaletz
als; ist diese U-rrosIo zum und die Dorne genant, gedachtem Melchior
Helmann eigentümlich zugeschlagen und dieses demselben anstatt eines
förmlichen Kauf-Briefes in Lxwnsn ^ mitgeteilet.

beurkundete. öffentlicher Verkaufs- oder Bcrsteigcrnugs-Tag. Borge
legter oder vorgezeigter Quittung. mit den einzelnen Umständen,oder vollständig.



Urkundlich ist dieses von einer allergnädigst angeordneten Marcken

teilungs-Coininission eigenhändig nntcrscbrwbcn »nd nut denn gewönlichen

< ^oenmissions-Sicgcl bestätiget.

Hcrbcde, den 4, Febr. 1768.
HD. 8.)

Olich

Baxa 8 Rthlr. 8c>ic>. H. Ad. Grvlnian.

pro 8ignl>o 7^ stbr.

Es haben mich Endesnnterschricbenen Ankäufer Melchior Unterste

Hellmann die junge» Eheleute Henrich Wilhelm Däerman und deßen

Ehefrau Anna Catrina Köhnhaus sotvvhl, als Johan Peter, Died. Henrich

»nd Conrad Henrich Däerman ersuchet, ihnen das angekaufte Markenstück,

die Dörnen genant, wieder überznlaßen. Weil nun denselben solches

Stück gelegener als mir liegt; so habe Obgmlt., als den jungen Ehe

leuten die Halbschcid, dem Sohn Johan Peter den Thcil, dem Sohn

Dicderich Henrich den ^ Theil, und dem jüngsten Sohne glcichfals, den

'/j. Theil gegen baare Zahlung hieinit und kraft dieses überlaßen, und in

mein daran habendes Kaufrecht hiemit würklieh eingesetzt und kraft dieses

einsetze, um damit als ihr Eigenthnm schalten und walten zn mögen.

Urkundlich meiner eigenhändigen Unterschrift so geschehen

Herbede, d. 25iteu Marth 1768.

Melchior Henrich unterste Hellmann.

<D. 8.) Joh. Henr. Alexander Nantcrt

ut tost, rognisit.

Do ovo tum.

Denen sich beschwerenden Eingesessenen zn Herbede, Rüsberg und

Donsorton, tvird ans des oxliibitrrm sub prnosto d. 22ten nr. p. zur

Uosolntion ertheilet, daß der InFonionr Dioretnant Dosen per ckoerotnm

äo boäiorna h?) angewiesen ist, die auseinander Meßnng der Hcrbeder

Bcarck überall ans das genaueste der Ihm erthciltcn und rntiüoirton

Instruetiongemäß vorzunehmen.

Da also der gcsuch wegen beibehaltung der gemeinschaftliche» Hude

grade mit dem allergdsten. -rpprobntorinstreitet, so kann darauf keine

roüoetion genommen werden, welcherwegen dann Implornntossowohl

hiemit abgewiesen, als auch wegen des augenblicklich prnoArnvirlichen

unleserlich. Eingabe, schriftliches Gcsuch unter s?)-Abtragnng
des Schuldigen oder wahrscheinlichsxbib sab zio-eosontatioMaua xeoxeiu-ans
daS schriftliche Gesuch vom 22. unter eigenhändiger Ucberrcichnug, eigenhändig
nberrcicbtc schr. Gesuch. als Antwort oder Bescheid. Berfngnng venu ? ?

bestätigten Dienstanweisung. Geuchnngnng. stcncksicht. Magern, An
rufern. von pi'-wAeavii-ou belästigen,vor andern beschweren.



Eantridntions-Beitrags beschieden werden, daß die beschwerführung ge-

hohrigcn orths allenfalls ei» und auszuführen ist.

KiFluin Canicn, d. 6 ten Marti 177t).

vig. Oommiss.

C. G. (?) Radcmacher.

1.) Andere Urkunden.

1555 in viFilin ^cnelriii nxost. versiegelte Schotte v. Elnerfeldt,

Her tv Herbede, einen Freibrief für Marie tv Bnschey, Hermanns to

Bnschey vnn Trnden, seiner elichen Hanßfrawen echte Dochter. Anwesend

waren: Johann Loer, Richter des Hönes, Robert to Bnschey, Dirieh to

Bnschey, Johann vn Herman to Querenberg, Hinrich Tymannn vnd

Herinan Lambertinck. (Pergain.-Urkunde.)

2.) P c rg a m c n t-U rkn nd e aus dem Jahre 1562.

Ich Schotto van Elnernelde Hönes Schulte des Hönes tho Herbcde

Doe knndt vnd bekenne vormylz dusse» besigeldcn Breue (Briefe) vor >ny

vnd inyne Ernen, (Erben) Dat ich vmb Eyne geborlige ivedeivc (Wittlve)

Wessel), Fry qnidt ledich vnd loiß gelattcn hebe, Hindirich Danckbir tho

Vair vnd anne syncr Eehlich huistfranweic, der kindcr vorgs. Ehclndc Eehli

Doechtcr binandt Maeli (Amalie), welck Maelli vorgl. my sus (sollst)

lange to deine hoff tho Hcrbede gehaierich gewest ist vnd hebe dar widervmb

vor cndtfangen brinckmans Franwe tho wnlden (Wullen), ge-

nandt Margrette geboren tho Dorstfelds, gehaierich gewest in Vilser lener

blieben) Fraulven gehair tho Herbede, Vnd scheide (spreche) derwcgen die

vorgs. Maelle (Amalie, Male) dis gehairs dae sey Uly (mir) vnd dem

hone tho Herbedc June verbnilden was (war) Fry qnidt ledich vnd loest,

Also dat sey sich Rhu fort (nun fort) Mher nha (mehr nach) Dato dust

(dieses) Briffs mach (mag) kerren (kehren) vnd wenden wor (wo) ihr

gelüstet vnd gelewet (beliebt), vnd alles kehren genctten (geniesten) vnd

gcbruccken (gebrauchen) wy ander fric lüde (Leute) tho gcnetten vnd tho

gebruecken plegen, Doech (doch) my beheltlich drey minder die sey van

ivessell thor inels (damals) geHaidt hcfft (gehabt hat), als mitt Zcanicn

Enneken (Annchen) Drucken (Drutchen) Johennekenn (Johannchcn >, Dey-

selvigen drey Kinder solde »>y hoffhocrrich (hofesgchörig) syil vnd bleuen

(bleiben), Vnd ich Schotto van Elnernelde vorgs. Bilaue (gelobe) ihr

Dnsser quidtlattunge tho warn (wahren) vor my vnd inyne Ernen (Erben),

Sünder argelist. Hir sindt by aner (bei an) vnd enne gewest (anwesend

gewesen) Senen (7) geschworen honeslude als mit namen Johan Loer

Hönes Richter, Wessel thve Acers, Dreas (Andreas) tho bnschcv, Robert

tho bnschcv, Kerstein, Foerste ouer (ober) de bccke, Hindcrich beckman,

Johan tho qnerenberge, In orknndt der warheit hebe ich Schotto van

"" LiAinitccw.



Elnernelde vorgs. »innen angeboren seigel benebcn an düssen 'Brest ge
hangen. Dato nnnn Dnsendt viffhundert twe vnd Seßich (IkitiZ) des
Regsten inondagcs nba (nach) Martini Episcopj.

3. nnd 4.) tlrkundcn aus den Jahre» lstl-t und il!22.
sEopin.) Henrich von Elverfeldt, Herr zn Herbede, bekennt in einem

von ihm am l. Martii lt!22 eigenh. nntcrschr. n. vers. Briefe, das; er
„hinbeführo in nun» lt!!4 am l. April zn Einkanfnng des Spliethvfs
Gnth nnd Saldenbergs lache» von den; ehrbaren Rötger zu Niederste
Berghanse» drep Hundert nnd drepzig enkende Rthlr. gegen Berschreibnng
aufgenommen, nnd dafür ihm nnd seinen Erben den zum Niederste Berg-
hanser Gnthe gehörigen nnd ibm erblich zuständigen .storn- nnd blutigen
Zehnten pfandsweise wiederlößlichverseht nnd verschrieben; weil nun aber
anjelw mehrgemelter Nötger Niederste Berghans zn Bezalnng des von
denen von der Necke erblich zum Hanse Herbede izt angekauften vierten-
teils des Brockhofs nnd zwischen'" zehendes nnd viertenteils an Hevmans
Hofe, ferner zur Bersöhnnng ans berührtes Z'orn und blutigen st,eh»ten
ans sAn Begehren gethan Fünfzehn enkende alte gangbare Nthlr., also
das; nnnmehro die ganze Pfandschaft des Niederste Berghanser Z.ehntens
ist Drep Hundert nnd Fünf nnd vierzig rtlr.", gelobt nnd verspricht er
derowcgc» für sich nnd seine Erben, „Ihn; Nötger Niederste Berghans
oder dessen Erben in Zeit der Ablosen Jnnhalt des oriFinnl-Pfandbriefs
all solche Fünfzehn Nthlr. neben dem Capital zugleich wieder zn geben
nnd zn bezalen, wie nicht weniger alle und jede NrUvuln Elarmnln nnd
?r>nvton dem prinoipal-Briefe einverleibet gleich die 8pv(M(?o hierill ans
gerückct ständen, ihres Jnnhalts vollcnkommenz» geloben nnd ehrlich zn
voilcnziehen, dabey dann anjelzo fernerer oviot.ic», und innnutonontion
LNN0IZ88NNINA versprochen, alles bep Verpfändung seiner Gütern, dahero anch
wohlbedächtlichfür sich nnd seine Erben sich aller nnd jeden Wieder
einreden nnd Ausflüchten, so einige Hiewider erdacht oder constitnirt wären,
begebend nnd darauf rcnrnvvirvnk, anch dieses Briefes Jnnhalt steif nnd
fest zn halten, bep adelichen Ehren, Treue und Glauben, in aidihstatt
versichert, ohne Betrug oder List". —

Erwähnte Urkunde vom l. resp. li. April lkl-l hat folgenden Wort
laut' „Wir, Henrich von Elvcrfeld nnd Henrica Scholl von Bell, Ehc-
leuthe, Herr wie Fra» zu .Herbede, Thun rcchtig knnd, zeugen nnd be
kennen mit diesem Briefe öffentlich vor jedermänniglich die wir vor eine
ansehnliche Summa Geldes so. uns aufrichtig an einer alingen Summa
geliebert, dem wir ans Bedencken nnd nachbcmclte Känffere darum vestigst
gnitiren, loß nnd letig sprechen, anch hinwieder zn fortsehnng »nsers gnets
besten angewendet habe», einer stetten aufrichtigen und nnförderhaftigen
Kauf verkauft haben nnd biemit verkaufen, wie solches am kräftigstennnd

's in einer Abschrift dieser steht „Hcnischcn"-Hevischen Zehendes, und
dies ist wohl das Nichtige. —



bündigste» nach eines in dcm Gerichts rechts und gebrauch geschehe» kauu

oder mag, dem Ehrsamen Nötgern zu Ütjederste Borghansen und Elsen,

Eheleuten, und ihren Erben unser» Korn- und blutigen gehenden, so wie

uns und unseren Vorfahren aus allen Ländereyen zu dcm Niederste Berg-

Häuser Gnthe gehörig, Nichts dann ein Stücke Lands in der Eieu gelegen,

das Berghauser Eienstücke genannt, so groß und klein dasselbe ist, und

keinen .stehenden gibt, ansbehalten, entweder selbsten abgenommen oder

ihnen oder andern nach unserm Gefallen verpachtet haben, darin im gleichen

gehörig ein Stucke Landes ini Berghauser Velde, so Staelen zum Steinhans

gehörig und dreper scheppelsede in demselben Velde, so dcm Dans Dardenstcin

zuständig; Darnebe» ein Stücke Lands ungefähr von fünf Malterseden, so auch

zum Hardcnstein gehörig und in der Hardensteinschen Eien »echst odolS Eien

gelegen, auch alle Nindcrehc zu Althofs Eotten, so Hardensteiniseh gut ist,

welche Stücke Uns zu benevcncn zebntbahr und bis Hieher nebst dcm blutigen

stehenden an Lämmern, Vercken, Hoenern von dem Dose zu Erb und

Eigcnthnmsrechte Jährlichs eingesamlet und emvfangen haben, die welche

Korn- und blutige gehenden als Allodial gerürte Eheleute als ihre Erben

und hinfort erblich in statt der Jährlichen Intressen oder Pension Frei

und unbeschwert einbehalten, genieße», und furo nnt, nnbercchnet, und

ohne einigen Abschlag der'Danptsnmmen Sechs, die nechste Jahre», dis

itzlanfende.Jahr angehend und mit eingerechnet ungelöst gebrauchen und

nach ihrem Willen und Wohlgefallen darmit thnen und laßen solle» und

möge» gleiehs Ihrem Eigenen Erb Dab und Güter», und woferne all

mit gestatten woll denn die Eheleute obgemcldt von seinen obgemeldten

Lande den .stehenden abnemmen solle», als verpflichten wir uns ans er¬

forderen durch nnsern Diener solches thnn zu lassen und im Fall auch

Stacl solch Landt länger als gebräuchlich st Jahr lang drin sehen (säen)

wolte, Wollen wir solches anch bey ihme abschaffen; sehen sie darum hie-

mit in eine Erbliche und vestliehe nnwechliehe Possession, Nuß und Gewähr,

auch uns dere mit begebnng aller Gerechtigkeit einsetzen, haben zu desto

mehrerer Versicherung vor alerwente Hauptsnmma Pension und schaden

nit allein gerürten Korn- und blutigen Zehenden in Epocns dann

auch alle andere unsere Jetzige und künftige Gereide und Ungereidc,

Erb, Daab und Güter z» rechter Wahrschaft vcrnntcrpfandet diesergestalt,

wo Ihnen im Gebrauch dcrosclben stehenden einige eintrags geschehe, die

sie sich an denselben Gütern, best und bequemst sie können, mit schleunigen

Executions Mitteln, gleich Urtheln und recht darüber ergangen, und die

Pfände nach Gerichtsrccht ansgeschloßc» werden sollen erholen, welche

rechtmäßige überlieferte Possession lstppchnorntion und andere Stücke wie

ihnen und ihren Erben jederzeit vornehmlich hegen und wahren und allen

Mangel und Gebreck abschaffen wollen so oft nöthig, außer ihren

Schaden, und wo sie mit dieser Verschreibnng nit gnngsamS ge

sichert wären, wollen wir ihnen stets andere Änwcis geben, damit sie allen

Rechten wohl versorgt sein mögen, Wie wir Eheleute dann sammt und

sonders, zu desto stärkerer Versicherung ans alle und jede Dxoizxtious,



Geist- und Weltlicher Rechten, Kaiserliche Constitntions-, Chnr- nnd Fürsten-

Ordnungen, Herrn, Gesetze, Land nnd Städte, Vereinigungen, gebrauche,

Intruclsn. Eantülcm und was einiger Maaßen dieser Verschrcibnng zn-

wieder verstanden werden möchte wissentlich Verziehen, vorab und insonder¬

heit auch die einredt nit gehalten, geleg bößen Betrugs das anders

geschrieben dann gehandelt, oder anders gehandelt dann geschrieben

stehu, das kein gemeiner Verzig gelte, es gehe dann ein Besonder vorhin,

wie dann Ich Henriea Scholl von Bell auch i» Speele auch der sämt¬

lichen Gerechtigkeit und ?rüroAntiv in meines Chemanns gittern

wegen des lxznottcmtionts und söusten nechst genügsamer Erinnerung be¬

gebe, Jedoch in diesem Contract uns und unsern Erben fürbehalten, daß

wir nach nmgauck Sechs der Nechsten Jährlichs und alle Jahr, auf Ostern

oder binnen 14 Tagen darnach vbgemeldtc Korn- nnd blutige Zehnten

wiederum zu uns lösen und freyen mögen mit dreyhundcrt nnd dreyßig

guter enkendcn gangbaren Rchsthlrn. an einer Summa, wenn wir ihnen

die Löse Vr Jahr vorhin angeknndigct, nnd alle llnmach und Schaden, so

erlitten wäre, befriedigt worden, sie auch ihr Geld zu einiger Nothdnrft und

Gelegenheit wieder begehren, nnd uns ein Viertel Jahr zuvor anmelde»

sollen nnd wollen, wir willig nnd schuldig ein ans izt benante Zeit ihnen

den Hanptstnhl sdie Hanptsnmme) unweigerlich wieder zu erlegen,

oder sich »xoontivo. wie oben vermeldet, an andern unfern Gütern erholen

nnd bezalt machen mögen, nnd wann allsolche Löse geschehen, sollen »nd

wollen wir auch alsofort in selbigem Jahr den Korn- nnd blutigen

Zehnten, wie wir die außer gethan einHeben nnd gebrauchen, ange¬

sehen sie ihnen ieizo alsfort genoßen und einbehalten haben, welche

alle und icde Stücke wir vor uns nnd unsere Erben bcy nnserm adlichen

nnd freyherrlichen Ehren nnd Treuen zu halten nnd zu volzichcn, nnd

Hinwider zu thnn noch zu handeln, gethan oder gehandelt werden, zu ge¬

statten angeloben, ohne alle» Betrug, gefehrde nnd Argelist, Zu Urknnd

nnd Zeugen der Warheit haben wir Eheleute obgemcldt uns mit eigenen

Händen unterschrieben, nnd ich, Henrich v. Elverfeld, Herr zu Herbede,

diesen Brief mit meinem angebohrnen Jnsiegcl besiegelt, nnd ist mitwissig

den ehrenhaften Bertram Macrkcr nnd Kord Kerkhoff.

Gegeben am 6. April anno Scchzchnhnndert »nd Vierzehn still4s

i» Beisein Albert Lambert und Joh, Gr.-Wcstermann die Urkunde em¬

pfangen H en. v. Elverfeld Henrica Scholl

zu Herbede. von Bell.

5.) Pergam.-Urkunde vom Jahre 1635.

Peter Castrop, Notar zu Bochum, beurkundet in einem Pfandbriefe

vom 12. Jnny ^min 1635, daß Herman Elcffmann nnd Löne (Helene,

Lencs, Ehelenthe vnd R'obcrt Blenman sBlenneman») vnd Jntit, Ehe-

lenthe, um bei diesen stetigen (loniridntionon vnd anfslagen niedrerem

schaden fürzukommen, wiewoll zu bchncff der Bancrschaft Oncrcn-



berg, in einer gantzen vnzerthcilten Summen fnnffzig in Lpsoisbrm

Reichsthaleru von den Erben Cordtes Bandtman vnd Catharine, Ehelcnthcn,

baar anfgenohmen vnd gelehnt Helten, globten sgelobten) demnach als;

Sclbst-Schnldterer von solcher Summe jahrliches, als; lang dieselbe nit

wicdernmb abgelegct, aufs Ustri all Catlrsärnm drcy derselben Reichs-

rhalcr oder deren genwrde dafür zu erstadten, und haben zu mehrcr

sichernng vor sich vnd Ihr Erben nit allein alle vnd iede ihr Haab

vnd guter, wo die auch anzutreffen, gereidt vnd Vngereidte, nichts ans;-

bescheiden, sondern auch drep Scheppelsede Landes im Dicpenbrnch,

zwischen Bcckman vnd Borsten Lendcrei im Gericht Herbedc gelegen, zum

wahren Bnterpfand zu widersetzen, sich daran auf allen nit haltnngsfall,

mit oder ohnerwehnt, durch fortige Pfandnngsmittcln, ohn einig Uxoox-

tion vndt einredt zu erholen. Ohne argelist. — — — So geschehen

in bcisein Joha» Ncßels von Eszen vnd Robert to Bnschei.

ti.) Pergament-Urkunde vom Jahre t644 mit grünem

Wachssiegel vom Jahre 162ti.

Henrich zu mittelste Berghausen, z. Z. Houesrichter des freien Ncichs-

hvbes Hcrbcde zeugt und bekennt, das; vor ihm an einem offenbaren

Honesgericht, so er, äato vnde» glt., der gebühr gesessen vnd dem hoch-

edclgeb. vnd gestrengen Henrichen v. Eluerfeldt, Gerichtsherrn vnd Hones-

Schnltheissen zu Herbcde durch den Fronen gebürlieh angekündigct, per

sönlich kommen vnd erschienen Dieterich Dciterman ein geschworner Houcs

man vor sich, Gretcn, seine Hausfrauwen vnd ihren erben öffentlich be-

kennendt, daß vorerst sein Vater selig, Robbert Deiterman, in ^.o. I6Z5

zu abzahlungh seiner schulden vnd Kriegsbeschwerden .... lt. einer von

dem Zeugen Hainbach unterfertigten Obligation vnd auch er, Dietrich

Deiterman, dem Joh. König in allem gerechnet die Summe von vnnffzig

Rcichsdalern schuldig worden; er gelobt, dem I. König gut. Schminck

vndt Clären, eheleuten vnd ihren erben fromb vnd vffrichtig diese Summe

zu bezahlen vnd zu entrichten, auch allejahrs als; solche lose nicht ge¬

schehen, vff pötri ihm König, seiner Hausfrauwen vnd erben drey selbiger

reichsdalcr eingcwilligtcr xonsion ohne sein, Königs erinnernnge, ahnselber

zu oontsnt.ii-on vnd zu entrichten, und zu größerer Sicherheit hat Deiter¬

man dem Eroclitoron, wie dessen erben alle seine gereidcn vnd vngereiden,

erb, Hab vnd güter, in spooio aber seine zwey Scheffelfet Landes, ein

scheffclfet im „werdtosten, die Langegehr gcheithen", das andre im

Herbedischen Felde, der „große Flüeß" genannt, verpfendet vnd ver

schrieben. Zeugen waren: Cracht Messing und Reinhard Bungcr.

(Tag unleserlich) ^.o. tausend Sechs Hundert vnd vier vndvicrtig s?) IK44.

7.) Pergament-Urkunde mit grünem Wachssiegel

vom Jahre l<!2<>.

Am 7. März Uli-! bekennt vor demselben Hofesrichter Henrich zu

Mittelste Berghans, z. Z. des Wilhelm v. Elvcrfeld, Ditrich Deitermann,



ein gesckworner .Gonesmann, vor sich, seine .Gansfranw Margreta vnd
ihre erben, das; er vermögh einer obÜMinm cl<: »lurtini lt!l8
Jorgen vnd klaren, seligen Jörgen Möllers hinterlassenenKindern, die
Gnmmn von Hundert Daler ouin-oui, jeden -rel 52 alby gerechnet,
schuldig scy, welche sei», DriterniannS Süstcrsohn Robbert Deiterman,
gcnt. von bnschey j?) von Jörgen Möller selig vffgcnohmcn vnd ent¬
lehnet pp. und gelobt vor sich, seine Honßfranw vnd erben, solche sondert
Haler i b wie oben, alle Jahrs off Gotri, wan die löse ein forte» Jars
vorhin angemeldet, jenen Gläubiger» erbar, fronib vnd vffriehtig ;vieder
zu geben vnd zu bezahlen, auch jarlichs jenen davon, als; lange nicht
gelöset, ^echs selbiger Daler Gnrront davor zu entrichten vnd zu iren
zeiten genügen zu lieberen, - Heitermann verpfändet seinen Gläubigern
Jörgen und Clerey Möllers gerichtlich na Honesrcchten neben allen seinen
gereidc» vnd vngcreiden, erb, Haab vnd guter in spooio sein Stuck
Landes, die „Wort" genannt. Von diesen ltlit Thalern gehörten erblick
Jörgen iit) vnd Gieren 4l1. „Alles dieses er Dcitermann zu halten vnd
zu wahren bey waren Mans-Worten vestiglich angelobet, ohne einige
Gxcmption, Geistl. oder weltl. Rechten, ohne geferde. In Vrknndt
der warbeit bab ichHoneSrichtervff Deitermans bitten vnd begercn nie!»
vnd des Hönes Herbe.de Gesiegelt w'isscntlich an diesen Brief gehangen.
Jcngeslentc erfordert: Grackt Messinck, Jörgen Große Westerniann vnd
Gort Roit i»iotcrtB- So geschehen vff Montag» Nachttag, den Siebenden
Martv Gnno Hnsendt Sechs Hondcrt vier vnd viertig jB loder vieftig?
lli44 od. l«i54).'

H e n r. Nt e r ck er, Hofessehreiber.

8.) Pergain c » t- ll rkn nde vom Jahre lt!54.
Am K. Juli ll!54 versiegelt der Hofesrichter Henrich z» Mittelste

Berghansen z. Z. des Schnltißen Wilhelm von Elverfeldt eine Obligation,
in welcher Hietr. Heitermann bekennt, daß der ersame Steinhardt Backhans;
und Catharina, Eheleute, ihm vff sein fleißiges anhalten ahn Golde vnd
Silber Müntzc Viertzig Reiehsdaller vorgcstrecket betten, womit alsofortt
Görgen Atüller ans; nachbcnanntem Pfände anßgelöset. Er verpfändet
dafür ein zu seinem gnthe gehöriges stück Landes, wie gros; und klein
dasselbe im HerbcdischenFelde „im Höleken" zwischen des Pastors vnd
Bnngers Lendereien gelegen.

lt.) Original- Urkunde v. I. ki>57.
Vnscrni Anibtman zu Wetter nnd lieben getrewen Christoffel Philip von Lobe.'^

Von Gottesgnaden Fridcrich Wilhelm, Marggraff zu Brandenburg,
des; .Geil. R. ttt. Grtz-Gämmcrcr. »nd Chnrfürst, zu Magdeburg, in Preußen,
zu Eleve, Gülich, Berg, Stctin, Ponunern pp. .Gertzog pp. pp.

Nf. 5al>rgang 1», 1898— 99, S. 129, wo irrtiinilich 1t>75, 1. Mai angegeben.



Lieder getrewer, Wir habe» Vns cnrs Bericht vom t-1. Deeember

nechsthin, ivegen absterben ewers Vaters Weilandt Vilsers gelvesenen

Anibtmans zn Wetter Johans Friederichen von Lohe vorbringe» laßen.

Nun lvißen wir V»s zwar Vnserer anß Königsberg den 23-. Dceeinber

nechst vorhergangenen Z655tcn Jahrs an Vilsers Clevischen Statthalters

des Fürsten zn i>laßaw p. Lbd. ergangener Verordnung, Krafft welcher ihr

damahls besagtem eilrein Vater nicht allein in der Ambtmanschafft ncliniiFirot.

sondern anch nach deßcn Absterben demsclbcil in der bcdiennng wnrklich

sui roFirol worden, alnoch gar wol zu erinneren, Eß will sich aber nichts

destowcnigcr h: wie es dann anch sonsten allenthalben also herkommen

ist:) gebürrcn, daß ihr Vilser Patent bei) hiesiger Vnserer Negiernng

Persöhnlich gesinnet, alßdan darauf bccydet und es euch demnechst gegen

Herallsgabc eines gewöhnlichen schriftlichen rovorsos außgehändiget, und

ihr, deine Vorgengere der gcbüer instnllirot werdet.

Wenn inmittels aber anch Vilser gehcimbter Naht und Statthalter

zum Berlin, der Herr Grcve von Witgcnstcin über mißbezahlnng der

zlvischen demselben lind Vnseren getrewcn Ständen verglichener Pfandt-

gelder sich beschweret, und dabei) gebeten bat, daß ihr vor deren erlegung

zur bcdieniing der Wetterischcn Anibtmanschafft nicht zngclaßen iverdc»

möchtet,

So haben wir euch in gnädigstem befelch hiemit erinneren wollen,

fleißige sorge zu tragen, damit sothanc geldcr verglichener maßcii vor all

unfehlbar abgetragen werden, demnechst auch anhero zn verfüge», Vnser

Patent bei, vorbesagtcr Vnserer Negiernng abznfoddern, und auch darauf

dem Herkommen gemees gegen Heranßgcbnng eines rovsrsos beehden und

iilstirllirsir zu laßen.

Deßcn wir Vnß also versehen, vndt seint euch mit gnaden gewogen.

Geben Cleve in Vnserem Ncgiernngs-Raht den 3. Jannari) 1657.

Anstatt und von wegen

Hochstgl. Ihrer Churfl. Dnrchl.

Moritz, F. zu Naßawcn.

vt. Johan von Di est,

G. B. Kuchenbecker, Ur.

tll.) Anstcllungs-Patent des Chr. Phil v. Lohe
vom 3t. Jan. 1657.

Von Gottes gnaden Wir, Friedcrich Wilhelm, Marggraf zu Brandenburg,

des Heil. Nöm. Reichs Erlz-Cämmerer und Chnrfürst, zu Magdeburg, in

Preußen, zn Cleve, Gülich, Berge, Stettin, Pommer», der Cassnben, und

Wenden, auch in Schlesien zn Kroßen und Jägcrndorf Herlzog, Burggraf

zu Nürnberg, Fürst zn Halberstadt und Minden, Graf zn der Marck und

Ravenßberg, Herr z» Ravenstein p. Thun knndt und fügen hiemit nnsern

Richtern, Rentmeistcrn, Bürgermeistern und Naht sampt ganjzcr Gemeine,

so dan allen und iedc Eingesehenen und unterthanen unser Freyheit und
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Ambts Wetrer zu wissen, Als sich unlengst durch absterbe uusers lieben
gctreniven Johan Fricdcrichs von Lohe zum Overdick die Ainbtmanschaft
zu gedachlein Wetter zu unser anderweitliche ersctznng erledigt halt, und
dann nur schon bcy seinem leben dessen Sohn, unfern Obristen-Lientenanr
Christoffcl Philippen von Lohe am 23. Decemb. des IK55, Jahrs
schon bcygeordnet und nach seinem Tode surrogiiat, Daß wir dahero
gedachten Christofs Philip von Lohe anß sonderbahrcm zu Ihme tragenden,
gnädigsten Vertrauen hinwieder mit derselben erledigter Ambtnianschafft
zu Wetter hinwieder gnädigst proviclii'cst. n»d versehen haben, wie wir dann
denselbendamit in Mast dieses bricfs proviäiron und versehen, also nnd
dergestalt, daß er uns nnd unserm Churhanße Brandenburg nnterthänigst
trcniv, holdt, gehorsamb und gewcrtig seyn, unfern nnd deßclbcn nutzen
nnd frommen bestes seines Verstandes beförderen, nnd fortsetzen, schaden
und nachtheill aber so vicll innner an Ihme warnen, nnd vorkommen
helffen, Bnd dann nun forthan und so lang es uns gnedigst wirdt belieben,
besagtes nnser Ambt Wetter nach nnsern Landt Policen nnd Ambts, auch
ander» vorigen und künftigen Verordnungen trenw und fleißig bedienen,
mcnnigliche darin gebührliche unparthcysche Justits, nach inhalt bemeltcr
nnser ordnnng wicdcrfahrenlaße», da» auch daran sein, damit unser Ambt
und besonders nnser Hanß nnd Frepheit Wetter vor allen beeinträchtignngen
woll beivahrct werde, Insonderheit aber auch vff Hanfs unsere des orts
habende Landtsfnrstliche hoch- ober- nnd gercchtigkeit,damit uns daran
im geringsten nichts entzogen werde fleißige obacht haben, nnd wieder
menniglich verthcidigen und handthabcn, Vnd in Summa alles daßienige
thnn nnd verrichten solle, waß einem getreuen und fleißigen Ambtman
oblieget, und ivoll anstehet, und ein Diener seinem Herren zu lepsten
schuldig ist, Jmmaße Er dann demselben also treulich nachzukommen nicht
allein mit handttastnng angelobt, sondern auch dcßfals die gewöhnliche
aidtspflicht abgestattet, und bcncbenst einen schrisftlichcnrevers zurück
gegeben hast, Dagegen nnd vor solche seine bcdienung haben wir Ihme
Zngclcget, thnn daßclbe auch in Krafft dieses, wie folget, Vor sechs
Gehälter anß den brächten fünf und sechszig goltgl. all. — 35 schill —
Zu fntternng seiner Pferde — 70 Malder habere», Von den gemeinen
Vrüchten de» Zehenden Pfenning, stein Himer (Hühners hondert stück,
Item vor Heye (Hcn) die Halbscheidt von Broickcrwischen,Kohlgarten,
nottnrftig Brandtholtz, Item vernrög der ordnitng redliche Diensten,
item Fischercy in der Ruhr, doch dauon (davon) Zwcy Marek
Zii bezahlen, Item vor Kleidung aus; den Brüchten 15 goltgl. ieder
nst—35 schl. —

Nnd befehlen demncchst auch obgemeltensampt und sonders hiemit,
daß Ihr obbenente» Christopf Philippen von Lohe zu Overdyck nun
fortahn vor (für) nnsern daselbst zu Wetter angestclten Ambtman vff (aufs >
und ahnnehmen, darfüer erkennen und halten, Ihme auch allen schuldigen
gehorsamb nnd folge leisten sollet, Vhrknndtlichunsers hiervor getruckten



Chnrfl. Jnsiegels, Geben Cleve am 61. tag. Monats Jannari) des
1607 Jahrs.

Anstatt nnd von wegen höchstgl. Ihrer Churfl. Dnrchlte.

I» K. Moritz F. z» Naßauw.

vt. Johan von Diest.

Adolf Wucsthauß.

l t.) Pergament-Urkunde vom 20. Juni 1666.

Zur Zeit Roberts v. Elverfcld versiegelte der zeitl. Hofesrichter

Conradt zu Biittelste Berghansen am 20. Jnnt 1666 eine Obligation,

lt. welcher Kracht Hetlinger bekennt, daß er von Konradt Hellman» vnd

Marien, seiner Hausfrau, an gutem gangbarem Gelde die Summe von

lOO Nthlrn. leihweise empfangen habe pp. Als Zeugen waren die Hofes¬

geschworenen Cnrt Notert, Conrad Vocste und Henrich Halßband requiriert.

Geben den 24. tagst des Monats Marlis deß ein Tausend Sechs;

hundert vier vnd Sechßigsten Jahrs.

Darunter ist vermerkt:

Weil den 24. Martij Mino t 064 der Hobßthag nicht vergang, auch

seicher nicht gehalten worden, so ist dießer Briefs heut versiegelt.

Mino 1666, den 20. Junis.

Henrich Frindthamer, l^otarins pub. aä. boo.

allein spceialitcr roe;ui8. sub.

Conradt Nauther. Neinhardt Billiger im Namen Henrich Halszbandt.

Ausweises beyder Conrad Boerste, welcher schreibcns ohnerfahren.

Henrich Banthmann.

>2.) Obligation vom 6. März 1670 und deren Epceution.

2a»t Obligation vom 6. Martii Mino 1670 bekennt David 2!>eßberg

zu .Eeven, Gerichtz Hcrbede Eingesessener, von dem Ehrenvesten und

Tiigendsame» Johan Dietherichen Ellinck zu Herbede vnd Elisabethen

van Dam, Eheleuten, auf Neujahr 1670 Vier vnd Zwantzig Reichsthlr.

leihweise empfangen zu haben.

Dieser Schuldschein hat folgende Nachriften:

1) „Die in vorbenenter obligatio» enthaltene Summe der Vier vnd

Zwantzig reichsthaler ist mir von meinem Vettern Herr» Petro König zum

Wecskamp richtig bezahlet, nnd habe ich ihm dagegen vorgltc. obligatio»

zu mehrerer Versicherung hierbei) eedieret nnd übertragen,

so geschehen Herbede d. 29tm Deebr. 1744.

Johann Moorent zur. utriusc^uo Dootoiu
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2) „Diese odliZntittn nebst der Handschrift ans Elling sprechendt,
habe ich honte «lato Zeh. Dicderich Weßberg nach anßzahlnng der
24 richstbaler nndt (unleserlich) richSthaler verfallene intorosssn
oxcwmäirot, vnd eingeliefert; solches bescheinigte

Dieses si^I. Herbede den 18^? Januar
Pct. Heu. .König.

18.) Pfachtbrief vom 5. Angilst Iii75.

In einem eigenhändig unterschriebenen und versiegelten Gewinn-Briefe
thnt „Lncretia Johanna gebohrenc Von der Hoven, Wittfralv von Laer,
Gerichtsfraw zum Lenchtenberg vnd fraw zum Hardenstein knndt vnd
bezeugt in Krafft gegenwärtiger gewins-Nottnln, daß sie initt gutem wissen
vnd willen verpfachtet habe, verthne vnd verpfachte ahn Henrich Bantmann,
ilzo genannt Wißeberg vnd Else, Eheleute, ihr Lebe» lang vnser zwev
Maltersede Landts erblich an Haust Hardenstein gehörig, von dene eines
im Hevischen Felde, daß andere aber in der Vahren Delle gelegen, die
brnggeei vnnd Oßenkamp geheißen pp.

So geschehen aufm Haust Hardenstein^.nno 1675, den 51"tA»gnsti
(D. 8.) Lncretia Johanna von der Hoven ?c.

14.) Hier müßte der im 1. Jahrgang dieses Buches S. 89 und 90
abgedruckte Lehnbrief (Perg.-Urkunde) folgen, laut welchem Ferdinand
zu Werden vndt Helmstcden Abt dem Hoch-Edelgebohrnen Wilhelm
Dietterichcn v. Elverfcldt, Gerichtsherrn zu Herbede, mit dem im Kirsbell
Herbede gelegenen Broickerhoff am 26. Juli 1695 belehnt.

15.) Original-Urkunde v. I. 1718.

Nachdem an nuten geltem. Dato Herr Obcr-Bergvogt Dr. Peter
König '2 das an die zum Hofe Hardenstein gehörige und an Wcßberg
bishcro verpfachtete Lenderey erlangte gewinn, so ihm snd clnto 16. sunis
ncchsthin von der verwittwcten Frauen von Laar ertheilct worden, an die
Eheleute Johan robert und anne Marie Weßbergs übertragen hat, So
ist dabey zwischen ihin Dron. König und Eheleute Weßbergs verabschiedet,
daß als lange diese und ihre erben besagte Lenderey einhabcn, Er Davtor
König und seine Erben, das davon aufs dem Brügge-Kamp liggendcs
Land, gegen anweisnng eines von gleicher große (soe nemblieh, daß dem
Weßberg I. davon eingeräumte nach Messingshoffegehörige und an der

'"Am -1. Nov. 1897 gelangte das Mark. Museum iu Witten durch gütige
Bcrmittcluug des Herrn BicrbraucreibcsiherS Fr. Brinkmann ssn. in Hcrbcdc in
den Bcsil; des Kamines ans dem alten Königschcn Hause in Hcrbedc. Derselbe
gütige Herr hat später die ansbcdnngcnen 16u M. geschenkt, worüber wicr hier
bestens dankend quittieren, (vi. Jahrg. 12. dies. Büches, S. 18h



nach Splirthoffshoff gehender straße liegendes stück wieder abgelegt werde)

im hevischen Felde, wie nnd wo es auch sey, in gcbranch und abnnznng
behalten sollen.

Urknndlich ist dieser schein sowohl von Herrn Orsn. König als;

Welbergen eigenhändig unterschrieben.

So geschehen Herbede den 14. May 1713 )0- jahrs.

Johan robert Weßberg. Peter König.

Ii!.) Original-Urkunde vom 20. Jan. 1720.

Wolfgang Robert Leopolt Stack von Holstein, Herr znm Steinhanß,

zeugt in Kraft einer offenen Gewiuns-Notell pp., daß er verpfachte vnd in

pfacht verthan habe vor Einen sichern Gewinspfenning, so ihm zu Händen

richtig entrichtet vnd gezahlt worden, sein Hobgut zu Witten, der Kips

Kotten gcuahnt, mit seiner alliegen Zubehör, als; selbiger jcho in Lacken

vnd pfaele, Hanß, Hoff, Garten neben dem Landweg PP. PP. dem Ehr-

sahmen, Conraht Kips vnd Gertrut schöler seine Ehelichen Hausffranen

Ihrer beiden Leben lang pp. pp.

Zn Vhrknndt der Wahrheit vnnd geueihen Nachfolg bekräftige dieses

mit eigenhändiger Unterschrift vnd beygedrücktem pittschafft, so geschehe»

Stciuhauß, den 20. Jannary 1720.

W. R. L. Stael von Holstein.

17.) Euutious-Schein nnd Verpfändung des .Hauses

Ha rdensteiu au Jürgen Lütgc-Westerman» vom 24. July 1739

nebst Konfirmation vom 1. Aug. 1739 und Löschung

vom 12. Aug. 1782.

Ich zu Endts unterschriebener Jürgen Lütge Westerman», Eingesehener

Gerichts Hcrbede, bekenne und nrkundc hiemit nnd Krafft dieses, wie das

ich, nachdem meyn Schivaagcr Johann Georg Falkenbergh mir zn er¬

kennen gegeben, das dieHwgcb. Frey-Frau von Laer, Frau von der

Engelcnburgh und Hardensteiu zc. ze. ihm das Ndeliche Hans; zum Harden¬

steiu cum uppsrtinsntis ^ auf zwölf nach einander folgende jähren, welche

in diesem 1739tcn auf Martiny ihren ansang nehmen und in ^,e>. 1731.

auf Martiny sigl) (sich) endigen voor (für) eine jäerliche Pacht uä

^vzz'lrunäort I)!LV Utlckr. Sieben und Viertzig Stüber verpachtet,

nnd ist die eerste paght (Pacht) auf Martinv 1740 fällig, — Er Falken¬

bergh anch vermöge eins mit des vormahligcn Rentmeisters Melchior

George Stültiugs Secl. nachgclaßencn Frau Wittibe .3.. m. Vurnop

getroffenen ^ooorclts vor dieselbe die in diesem 1739ten jähre auff

" — mit allem Zubehör. 10



Martiny fallig werdende Pacht, und dabcnebst wegen ans; voorigcn jähren

rückständiger Päghte (Pachte) an Hvchgedachte Fran Verpächterin blin-

Iruncksrt litlrlr. 'anff Martiny 1799tm jahres zu bezahlen über sieb ge-

nvinmen hätte; Diese Hwgebl, Fran Verpachterin aber von Ihnen ver¬

langete, nicht nur vor itztgedtr. Pacht nä, 2l»viZ)ckinnckort lttlrlr.
47 Stbr, und Dinlrunävrt Iktlckr. anff abrechnnng des alten Pacht-

Nestants, sondern auch vvor die in obged, zn'ölff Pachtjahren verfallende

jahrl. Pachtgelder eine» angcseßenen Bürgen zu stellen, und deswegen

wich ersuchet, diese Bürgschafft verlangter machen anff mich zu nehme»,

denselben meynen Schwager und Pflichtiger hierunter willfahret und der¬

gestalt in diese Bürgschafft voor Ihn mich eingelassen habe. Daß

die Fran Verpächtern» anff den Fall, das (daß) von obgedt, anpfächtern

vorglte. dieses jahres Pacht nebst den obbesagten blinlrunäert Mblr.

anff Martiny n, e. und soo forth (so fort) die accordirte Pfaght-

gelder anff den bestimincten verfall Tag Martiny nicht bezahlet

würden, befüget syn solte (befugt sein sollte), selbige Gelder von

mir zu fordeinni, und aus meynen Güthcrn xsr vinrn x-rrirtissimns

blxsorrtionis zu suchen. Allermachen dann zu desto mehrern Sicherheit

der Vrowe Verpächterin alle meyne Haab (Habe) und güthcr,

nichts davon anßbeschieden zum gerichtlichen Untcrpfande sehe, auch der

IMnakoy blxooutimns val oräiuis, Krafft deßen des b'-inoipn! Schul

deners Güthcr erst «zxucmtirot, werden müssen, ehe ein Bürge belanget

werden kann, und aller anderen IMoaxtimrum, so einem Bürgen etwa

zu statten kommen möchte, gleieb als wann Sclbige allster »'örtlich

oxprimirot wären, mich wohlwisscntlich begebe, und daeranff rsnuneiiru;

Mithin Sr. Wohlgcb. den Herrn jnstit.2-I4a.ib Grollmann und Vichtern

zu Herbedc hiemit rag virii «z diesen Llant.ivns - Schein gerichtlich zu

ooniirmirsn, und mit seinem Gerichts-Jnsicgel zu eorroborircm;

llrknndtlich meyner Eygenhändigen Unterschrifft.

So geschehen Herbede, d. 24. July t7l>0 Nenn und Dreißig.

Peter Jörgen Lütge West er in an.

Vermöge heutigen protvcolls wird dieser oant.icms-schein und Ver¬

pfändung von gerichtswcgen aonlrrmirst und soll dem bivpotbsgnon-

Buche gehörig einverleibet werden. Urkündlich mein des Königlichen

Justiß und Hofgerichtsraht

Christoph Diedricken Grolman.

alß Nichtern loms hierunter gedrückten Jnsiegels und des ^.otnary

Unterschrift so geschehen Bochum d. 1. Aug. l799.

, peter Conr. Nantert,
^ ^ ^.otuarins.

Gelöscht d. l 2. Aug. l 782. Nantert, .Inäax.
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18.) Original-Urkunde vom Jahre 1749.

Friedrich Christian, Freyherr von Elvcrfeldt, geheimbter Kricgsrath

und Cammer-Herr, auch General-Lieutenant Sr. Churfürstl. Durchl. zu

Cöln pp., Commaudaut der Stadt und Cittadelle Münster, nnd Maria

Vietoria, Freyinne Wolffmetternich, Fran zum Steinhaus pp., Eheleuthe,

geben am 27. s?) 1749 dem Joh. Henrich Greve und Anna Elisabeth

.itipp, Eheleute», in neuen Gewinn und Pfachtung gegen jährl. Entrichtung

von 2 Schffl. Gerste, 2 Schffl. Habern, 4 stbr. Pfenniug-Geld, 4 Hüner,

5 Hand-Diensten pp. das in ihrem Gericht Wüten gelegene sogen.

Kipps-Gut.

19.) Original-Urkunde vom Jahre 1795.

Der Hofes-Richter I. R. Nehliughaus zu Kleinherbede hat in

Erfahrung gebracht, das; Jakob Niederste Berghanß vor einiger Zeit

seinem Sohne Henrich Wilhelm das Hofesguth übertragen; da nach denen

hier alten Hofcsrcchten kein Hofcsgut soll verwaltet werden, bevor erstlich

der neue Besitzer sich „hielig undt hvfhörich" begeben, als; wirdt dem

Niederste Berghaus; anbefohlen, auf Montag nach Herbede au das; Hofes-

gcricht sich erscheinen zu laßen, undt Hofes-Aydt in kormn ooimultn vor

sämbliche Hofesleuthe außzuschweren, undt das; bey strafe 8 gülden unter¬

saget wirdt, dcmnegst die Behörende prusstunäu zu pnüstirou.

Nachschrift! Der Bunger hat dieses sofort zu besorgen, iimiuuirs»

zu lassen, ;vie aneh darunter zu rakculrou.

Klcinhcrbede, den ;1. Martii 1765.

I. R. Nehliughaus, Hofes-N.

26.) Von; Königl. Preuß. Marek. Krieges- und Domaiuen-Cammer

Deputations-Collegium wird ä. ä. Hamm, d. 5. Juni 1769 den Kötteru

der Heveuer Mark, welche eine Beschwerde gegen die Beerbten sothaner

Mark in xuuoto der eingereicht hatten, zur Resolution erteilt,

de» Nahmen des donoipisntizn in einer Vorstellung der Markeu-Theiluugs-

Commission anzuzeigen.

21.) Einer Lontsntiu des „Hartneger" Gerichts v. I. 1785

entnehme ich Folgeudes:

„In fachen des Coloni Vorderste Nußberg npxollnnton und beklagten,

wieder den Hof-Fiseal Stricbeck nppallnutsn u>;d Kläger, Erkennen wir

Friedcrich von Gottes Gnaden König in Preusseu pp. den notan gemäß

für Recht:

IG'
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Daß Lontontis, a <iun des .1 m-isäiotions-gerichts zu Hcrbedc clo
prnos. d. 27teu Scptbr. n. p, dahi» abzuändern seyeu, daß beklagter den
dem Kläger durch das in denen zu seinem Gnth gehörigen Marken districten
abgestammten Holst zugefügten schade» nur mit 23 rtlr. stüber berl,
Eour. zu vergüten und die aufgegangeneKosten zu oompousiron.

Denn nach dem von beyden Theilen rooognosoirtou fol. 13 not,
abschriftlich beigefügtemGewinnbrief äs 24, Jannari 1783 ist der Hoff
mit allem Marrkeu-Rccht nnd gerechtigkeitendem beklagten und seiner
Ebefran auf lebenslang in getvinn gegeben, ohne daß Kläger wegen des
gehülstes sich etwas vorbehalten hat. Der beklagte hat also auch das
Recht, das best dem Hofe befindliche Gehülste zn nusten, ohne daß jedoch
diese Nnstung blos ans seine Nothdnrft eingeschrenket ist, dieses würde ihn
nun zwar zur Abstammung des hohen gehülstes nicht berechtige», weil
selbiges zur Lndstantn des Hofes gehöret, wohl aber zur Fällung des
abgängigen Holstes. In dem gegenwärtigen Fall ist nicht nur ansge-
mittelt, daß der beklagte viel hohe Bäume fällen lassen, ganste Plätze
von Holz entblößt und dadurch einen Erbschaden angerichtet hat, welcher
inclusive des Werths des abgestamten Holstes zn 43 rtlr. 52 stbr. berl.
Eonrr. gewürdigt worden. Es ist aber auch durch die Aussagen der
zeugen dargethau, daß das Holst zum Theil abgängig gewesen, und unter
andern bekundet der zeuge Pampus fol. 74 not,, daß ein hohler stamm
darunter gewesen sep, ist nun aber der beklagte zur fällnng des abgängigen
Dolstes berechtiget, so ist ihm auch dadurch zu nahe geschehe», daß er
den gaustcn Werth des abgestamten Holstes zu bezahlen oomlomnirvt. ist,"
PP „Uebrigens aber ist beklagter darin zu weit gegangen,
daß er ohne Anweisung der Hofcs-Herrschaft das hohe gehülste abgc-
stammet hat, denn wenn ihm die nuzzung des Gehülstes überhaupt zu¬
stehet, so ist er doch keines Wegs befugt, das abgängige Holst ohne vor¬
herige Anweisung der Hofes-Herrsehaftabzustammen" pp. pp
Von Rechts wegen Foerdcr. Hackenbcrg, „Denen Partheycn wird hiedurch
bckandt, daß gegen dieses nxpollntions-Erkäutnüß nach Vorschrift der
xroooss-ordnnng ?. 1 D. 5, § 5 und p, 2 1. § 43 keine rovimou
statt habe.

Publ. Herbede im .Inrisäiotious-Gericht den 27. July 1785.

H, (?) Davidis.

22.) Gewinnbricf v. I. 1787.
Maria Theresia, verwittwete Freyfran v, Elverfeld, geb. Frciin

v. Estbach, Frau zu Steinhanse», Dahlhausen, Langen pp,, als natürliche
und Allergnädigst bestätigte Vormünderinn ihrer Kinder, vermietet und
verpfaehtetgegen ein zuforderst veraeeordirtes nnd wohlbczahltes Gcwinn-
Geldt an Job. Diedcrich Kipp und Anna Katharina Douhof, Eheleute,



ihr im Gericht Witte» gelegenes und zn ihrem Hans; Steinhansen Erb

gehöriges Guth, den Kipp genannt sKipps-Gnt) it. Gewinnbricf ä, «>.

Hans Langen d. 18. Inn. 1787.

28.) Urkunde v. I. 1788.

Am 18. Septbr. 1788 rsvoZnosoirt lind nttsstirt W. zur Redde»,

Jnstiz-Conimissarius des Clevischen Departements zn Hattingen dem

Schreiner- und Zimmermcister Joh. Georg Kellerman» zn Blankenstein

das von diesem dem Joh. Henr. Wessberg ans Heven, z. Z. bei Lennep,

am 5. Septbr. 1788 ausgestellte Attest. sLehrbrief.)

Hiermit schließe ich vorläufig. Einige auf die Herbcder Kirche bepv.

und sonstige Urkunden folgen vielleicht später.

Bor n.



MlriM M Gerichte des Airchenwestüs der Ztsdt Wille».
Von G. Haren.

4. !Vor der Refvrmntivtt.

Uebcr das Kirchcnwcsen Wittens vor der Reformation ist nicht viel

zu sagen und müssen wir uns meist ans die Angaben v. Steinens beschränken.

Im Jahre 1269 wird Witten zuerst Kirchdorf genannt. Daraus

folgt nun keineswegs, als hätte Witten in dem Jahre erst eine Kirche

bekommen, vielmehr ist anzunehmen, daß frühere Urkunden fehlen, die von

einer Kirche reden könntcnU Die Ortskirche wird in dem Jnvestitnrbriefe

des Johann Kohlleppel Ecclesia St. Dionysis, anderswo aber auch die

Kirche St. Johannes des Täufers genannt.^ Die Gemeinde gehörte zum

Sprengel des Erzbischofs von Köln. In der Kirche befanden sich 2 Viear-

stellen, nämlich der Altar der h. Jungfrau Maria und St. Anna. Die

Dotation von Kirche, Pfarre und Schule ist von Hans Witten ans erfolgt,

wie denn 141S die Gebrüder Hermann, Nötger und Wenncmar, Söhne

Nötgcrs v. Witten den Altar der h. Maria Virginia fundiert und dotiert

haben." Auch kauften sie neben dem Pfarrhanse von Johann Grüter ein

Haus für den VicarU

^ Die westfälischen Archive sind erst im II. und 12. Jahrhunderte entstanden.
Die älteste Urkunde über den Herrensitz Witten datiert ans dem Jahre 132l, obwohl
dieser Herrensitz schon viele Jahrhunderte zuvor bestanden hat.

'-'Aus dieser doppelten Bezeichnung ist, wiewohl mit Unrecht, die Meinung
entstanden, als hätten hier früher 2 Kirchen bestanden.

" In dem LchnSbricfc von 1502 ist daS Kirchcnlehn als ein Kaiserliches Lehn
benannt und müßte daraus notwendigerweise sich ergeben, als sei die Dotation
vom Kaiser erfolgt. Dem gegenüber muß aber gesagt werden, daß es schwer
verständlich wäre, wie der Kaiser zu einer Dotation der Wittencr Kirche hätte
kommen sollen. Auch sprechen sämtliche Lchnsbricfe von 1516 bis 1708 in keiner
Weise von einem Kaiserlichen Kirchcnlehn. — Bei der Separation der Kehns und
allodialcn Güter wurde 1753 das Patronat dem Hanse Witten, welches Erbe der
allodialcn Güter geworden war, zuerkannt. Der Richter mußte also auch der
Ucbcrzcngnng sein, daß die Dotation ans dem allodialcn Teile des Hauses Witten
vordem erfolgt sei.

DaS HanS stand noch zu den Lebzeiten des Pfarrers BrockhauS, um das Jahr
1729, und bezog dieser die Revenücn daraus, nämlich 5 Thlr. bis 6 Thlr. 10 Stbr.



Die Geistlichkeiten der Wittener Gemeinde standen zuzeiten i» hohen:

Ansehen. Einige von ihnen bekleideten das Amt eines Dechantcn. Conradns

wuirde 1318 von dem Erzbischof von Köln beauftragt, in Gemeinschaft

mit den Dechanten von Dortmund, Menden und Hagen, an dem Grafen

Dietrich von Limburg den Kirchenbann zu vollziehen, weil dieser sieb

mehrfach Räubereien an de» Feldfrüchten des Klosters zu Elsen hatte zu

schulden kommen lassen.

Von Steinen gicbt folgende lückenhafte Liste über die Pfarrer und
Vikare der Gemeinde Witten:

1313 Conradns Decanns Christianitatis in Wittcnse.

1-115 Gotscalus, Pastor in Witten.

Gerlach, Johann v. Ascheborn, Pastor in Witten. Jahr unbekannt.

Johann ther Westen, Pastor in Witten, Vicar in Lütgendortmund
>133 und 91.

Alcph Dorhoff, scheint 1498 resigniert zu haben, >503 mar er

Dechant in Bochum, 1529 lebte er noch.

Henrich van dein Varste vom .Hanse Asbeck 1498. >518. Dieser

wurde von Rötger und Hermann v. Witten, Dietrich Stael und Lntter

v. Witten 1518 mit der Kirche zu Witten belehnt und dem Erzdechcn

zu St. Georg in Köln zur Investitur vorgestellt.

Wessel Ryth oder Rhpdt war ans Bochum. Venne Mutter hieß Anna

v. Witten. Dieser war Pastor zu Witten, ^.rellillineonns und ^ioturius

^.paswIiouL 1521. 1550 und 57 hat er noch öffentlich instrumoutum

nowriatum verfertigt, muß aber in diesem Jabre gestorben sein, weil

N. Kalthenwer 1557 Pastor in Witten genannt wird, wiewohl nicht

anzunehmen ist, daß er in den Besitz der Pfründe gekommen ist, da Heit

mann Pastor wurde.

Von dem Herzog von Eleve wurden der Kanzler Oelschläger und

v. Loe beauftragt, eine Kirchenvisitation in den elev. mark. Ländern

vorzunehmen. Beide kamen auch nach Witten und wurde ihnen angezeigt,

daß Ryth vorzeiten eine Concnbine gehabt habe, jetzt aber nicht mehr.

Von seinen: Vicar Tappe wird gesagt, er habe äo moclo iusxto IMxtmmo

geantwortet und sei nicht der geschickteste.

Von Vicaren der h. Jungfrau Maria werde» genannt:

Diedrich Rnsebeck, welcher von den Stiftern der Vicarie augeordnet

wurde und 1415 noch lebte.

Sein Nachfolger hieß Johann Sonneboru 146 l und 67.

Fraucke v. Witten 1482. 1491.

Johann Tappe 1521.

Lndgerns Mersmann von Bochum, 11in.Loinm Colon. Oioocmsis, 1541

wurde er von Wessel Nhydt investiert und ließ durch Notar Pleßmann

22. Nov. 1541 Possessio:: ergreife». 1557 lebte er noch.



Johann Kohlleppel 1576. Er wurde von dcm Crengeldanzcr kgerrn

Joh. Friedrich v. Stammhcim bestellt, kam aber nicht in den Besitz der

Pfründe, weil die Freifrau v. Witten, Eatharina v. Plettenberg, nebst

ihren Söhnen Einspruch erhoben und sich dem Vicar thätlich widersetzten.

Ein altes Wittencr Lagerbnch berichtet über die Affaire folgendermaßen:

Vicarie B. M. V. zu Witten, verfolg von Stainmhcim selbige dem Pater

aus dcm Kloster zu Lütgendortmund Joh. Kohlleppel eonfericren, dieser

auch 1. Januar 1576 an dcm Altar die Messe thnn wollen, wogegen

Eath. v. Plettenberg, Wittib v. Brcmbts, samt, ihren Söhnen Henrich

ot Wennemar und ihren Dienern und Leuten sich widersetzt; besonders

soll Wittib v. Brcmbt dem Pastoren haben sagen lassen, er solle die

Predigt kurz machen. Jnmittelst soll sie in die Sacristei gegangen und

mit dem Pater gelärmt und gerufen haben: Der Kerl salt mir das meimge

nicht nehmen, darauf v. Stammhcims Frau aus ihrem Stuhl zu der Frau

v. Brcmbt gegangen und diese in gros; Gezänk gekommen, als der Pastor

eben das Evangelium gelesen, mithin dieser von der Kanzel gehen müssen.

Brembts Söhne und Leute wären mit Gewehr in die Kirche gekommen

und gedroht zu schießen, daher zwischen Brembts und Stammhcims Leuten

große Schlägerei und Tumult entstanden, die andern Leute ans der Kirche

laufen, Brembts Schreiber Ernst sich vor de» Altar mit ausgestreckten

Armen gestellt, um den Pater nicht zuzulassen, die Messe zu lesen, und

wie dieser dennoch in der priesterlichen Kleidung zum Altar gekommen,

hätten Brcmbts Söhne ihn mit bloßen Säbeln davongejagt, auch den

Kelch weggenommen mit dem Bedeuten, er solle sich bald weg machen,

oder sie wollten mit ihm so handeln, daß er das Messelesen nicht mehr

thnn solle usw." V. Stammheim klagte beim Herzog von Cleve, und dieser

verwies die Sache an den eommiss. Richter v. Dinsing zu Bochum. Die

Gegner wollten sich solcher Anordnung aber nicht fügen und provozierten

an das kaiserliche Gericht. Die Verhandlungen schleppten sich durch

mehrere Jahre hin. Von Cleve aus wurde der Nachweis geführt,

daß Witten von alten Zeiten her zum Amte Bochum gehört habe, v. Brcmbt

sich also einem Bochnmer Richtersprnch fügen müssen, ohne doch die

Gegner zum Schweigen zu bringen. Inzwischen hatte sich auch das Kölner

Offizialat der Sache bemächtigt und den Dechanten Carl Orth zu Hagen

beauftragt, den Kohlleppel einzuführen. Indes, wie bereits oben gesagt,

ist der Vicar nicht in den Genuß der Renten gekommen. —

Neber die Vicare des Altares St. Anna ist nichts zu ermitteln. —

Im Jahre 1422, am Tage des Apostels und Evangelisten Matthen,

bildete sich eine geistliehe Brüderschaft. Viele adelige Personen gehörten

dazu und überhaupt waren alle Stände in der Vereinigung vertreten.

Franko v. Witten gab dieser Brüderschaft eine Rente ans einem Marken¬

platze zwischen den beiden BrüggciE und eine der beiden Wieschen. Die

Brüderschaft ist nach Einführung der Reformation eingegangen.

s Die eine Brücke war die zu Bodcnbcrne, die andere diejenige, die über den
Mühlengraben nach dcm Iohanniswcg führte. Beide Brücke» sind hernach vcr
schwanden. Der Markenplatz lag also in der Lohmann'schcn, jetzt städtischen Wiese



Interessant ist noch die Nachricht von einem »vnndcrthätigcn Marien-
bildc, das i» der Witte»»cr Kirche aufbewahrt uud am Freitag nach
Aegidius iu Prozession herumgetragen wurde. Der Fremdcnznflnß, der
dadurch herbeigeführt wurde, gab Anlast zur Septcmbermesse,welche noch
jetzt besteht.

Die oben aufgeführte Liste der Prediger zeigst dast die Herren von
Witten stets'das Recht gehabt haben, die Seelsorger zu berufen. Der
Gemeinde stand nur ein verschwindendes Recht zu. Indes nachdem die
Familie von Witten sich in die Linie Crengeldanz, Witten und Bommern
gespalten hatte, entstand doch oft Zwiespalr bei der Berufung der Prediger.
Wir nwrden weiter unten darauf zurückkommen.

I>. Tas Kircheltwtseit Wittens seit der Reformatio».

I. Die evangelisch-lutherische Kirche.
ah Die Einführung der Reformation ist wie überall in den

Märkischen Gemeinden nicht auf einmal sondern stückweise verfolgt. Träger
des reformatorischcnGedankens waren fast überall die Geistlichen. Vor¬
sichtig und behutsam fingen sie an, die alten Gebräuche beim Gottesdienste
abzustellen. Diesten sie ans keinen ernsten Widerstand, so schritten sie
mutig fort, stellten endlich die ganze Messe ab und bekannten sich öffentlich
zur lutherischenLehre.

In Witten ist durch Johann Fabrizins, Pastor zu Langendreer,
der Grund zur Reformatio»»gelegt. Als Heinrich Heitmann l557 zum
Prediger ernannt wurde und anfangs noch ein eifriger Anhänger des
römischen Glanbens war, stieß er auf harten Widerspruch bei demjenigen
Teil der Gemeinde, der bereits für die evangelische Sache gewonnen war.
Insonderheit fühlte sich der lutherische Edelmann Robert Stael v. Holstein
durch die Handlnngsweise des neuen Pfarrers verletzt. Er beschwerte
sich bei dem Wittener Gutsherrn, daß der Pfarrer den Leuten das
Abendmahl verweigere, weil sie an dem Pfarrbau, der sowieso niinötig
sei, nieht mitwirken wollten. Da anch dem Mersmann die Austeilung
des Abendmahls untersagt sei, so bittet der Edelmann, zu gestatten, daß
die lutherischen Pastoren zn Wengern oder Langendreer die Scclsorgc in
Witten ausüben möchten.

Heitinann selber übrigens änderte gar bald seinen Sinn. Aus einem
Sanlns wnrde ein Paulus, und nun wurde er in dein Maße Verfechter
des evangelischen Glaubens, »vie er früher denselben angefeindet hatte. Die
Reformatio»» wnrde in Witten so beschleunigt, daß sie nach einer Auf¬
zeichnung im Lagcrbuch 1582 zum Abschluß gebracht werden konnte.

h) Stellung der Geistlichen zum Gutsherrn. Durch die Ein¬
führung der Reformatio»» wurde die Stellung der Pfarrer zu ihrem Gutsherrn
in mancher Beziehung verändert. Hatten sie ihn zwar früher anch als ihren
Patron anerkennen müssen, so hatten sie doch zugleich einen Rückhalt an ihren
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geistlichen Behörden gehabt. Fortan hörte dieser Schutz ans. Das geistliche
Ministerium in Cleve übte seine Macht auf Witten nicht ans. Denn der
Wittener Freiherr fühlte sieh als kaiserlicher Lehnsmann und verhielt sieh
ablehnend gegen Cleve. Ebenso wie er in Rechtssachen an Dortmund
und nicht an Cleve appellierte, ebenso wenig wollte er sieh in geistliehen
Angelegenheitendurch Clevische Machtbefugnisse eingeschränkt wissen. Der
Wittener Pfarrer stand deshalb auch in keinem amtliehen Verhältnis zur
MärkischenGeistlichkeit und gehörte keiner Synode an. ^ In der Reichs¬
stadt Dortmund wurde er ordiniert und die Voeation ausschließlich von
dein Freiherrn ausgestellt.

Es ist deshalb begreiflich, daß der Geistliehe vom Freiherrn mehr
als sonst üblich war, sieh abhängig fühlte. Daraus erklären sieh denn
auch Konflikte, die zeitweise zwischen Freiherrn und Geistliehenausbrachen
und einen außergewöhnliche»Ilmfang annahmen. Ich erinnere in dieser
Beziehung an den Nachfolger Heitmanns, sowie an den Pfarrer Brockhans,
auf welche beide ich später zu sprechen kommen werde.

o) Die Ausübung des Patron ats bringt Streitig¬
keiten zwischen den Edellenten hervor. Wie wir zuvor
gehört haben, rührte die Dotation von Kirche, Pfarre und Schule vom
Hause Witten her. Nicht bloß, daß dieses Haus bestimmte Länder her¬
gab, (uatnlxzniz nicht von der Mark, denn die war Gemeindeeigentnm,
sondern vom eigenen allodialen Besitz!) sondern es heißt auch geradezu,
daß die Herren bestimmteRenten verschrieben hätten. Nun wuchs aber
das Hans Witte». Ein Zweig verpflanzte sich von Steinhausen nach
Witten, und wiederum heiratete Henrich v. Witten eine v. Dücker und
erwarb mit deren Hand den erblichen Sitz Crengeldanz. Alle 3 Linien
betrachteten sich noch als zugehörig zu Witten, med was mehr ist, sie
wollten auch gewisse Hoheitsrechte ausüben. Ebenso wie sie auf das
Gericht einen Anspruch erhoben, ebenso wollten sie bei der Besetzung der
Pfarrstelle thätig sein. Da aber die Herrn vom Hause Witte» Inhaber
der Lehnsbriefe waren, so waren sie wenig geneigt, den andern Linien,
die sie als nicht zu Witten gehörig bezeichneten, ein Mitwirkungsrecht zu¬
zugestehen. So gab es denn, wenn besonders heißblütige Edelleute am
Crengeldanz oder in Steinhansen saßen, genug Anlaß zu Zänkereien, und
die Streitigkeiten konnten dann meist mir durch Verträge, die nach end¬
losen Verhandlungen zustande kamen, geschlichtet werden. Namentlich sind
solche Verträge mit Steinhausen nötig gewesen, welches Hans in Witten
sa mehr als Crengeldanz berechtigt war. An der Hand chronologisch ge¬
ordneter Daten will ich dieser Streitigkeiten in kurzem gedanken.

Das erste Schriftstücküber eine erfolgte Einigung stammt ans dem
Jahre l32l. Hermann und Gerhard, .Herrn Bernhards Söhne, teilten
sich in die Wittensehen Güter dergestalt, daß beiden bestimmte Wohnungen,

^ Der erste Wittener Geistliche, der sich der Synode anschloß, war BrockhanS.



Aecker, Wiesen, Stallungen, Mühlen u. s. w. zugewiesen wurde». Das

Patronatsrecht sollte geineinsain bleiben und zwar so, daß Hermann und

seine Erbe» das erste, Gerhard und seine Erben das andere Mal das

Recht der Besetzung der Psarrstelle ausüben sollten.

Diese urkundlich geschlossene Einigung hatte aber nur zeitliche Be¬

deutung. Denn schon nach wenigen Generationen war die Steinhansischc

Linie erloschen, und an ihre Stelle rückte das Geschlecht Stacls v. Holstein,

dem nicht Anteil am Patronat zugestanden wurde, obwohl es darnach

trachtete, 1559 wurde ein Vergleich geschlossen, in welchem folgende

Stelle bemerkenswert ist: „llnd da der Kirchengicffc halber zu Witten

tüschen gerührtem Brcmbt und Stacl nae affsterben des letzten Pastoirs

daselbst Hern Wessels twist entstanden, hat sich Stallt ans der Freunde

bericht der collation vor sich und seine erben begeben, doch beschcidentlich

und mit vorbehalten, dat Breinbt und seine Erben tot jeder tit, wannehr

dieselbe Kirche wieder erledigt worden, einer . . . dienlichen und bequemen

pcrsohn, wie sich gebühret, verlchnen solle und will; imgleichcn soll staill

und seine erben to der Collation der Vicaricn daselbst, genant Unsrer

Lieben Frauen Altar hinforth keinen Anspruch haben noch Halden". Stein¬

hansen begab sich also seines Anspruchs ans Mitwirkung bei Besetzung der

Pfarr- und Vicarstelle. Jngleichen wurde in diesem Ucbereinkommcn noch

festgesetzt, daß Brcmbt als Patron auch das Recht haben solle, selbständig

die Kirchcnmeister und Provisoren ein- und abzusetzen.

1576 entstand ein heftiger Streit wegen der Besetzung der Vicar¬

stelle, in dein v. Stammheim sich dieses Recht anmaßte, aber, wie wir

gesehen haben, nicht damit durchdrang. — 1596 wurde wieder ein Ver¬

gleich zwischen Steinhansen und Hans Witten geschlossen, in welchem

Stael sich abermals „des Rechts ans die Wittener Kirche" begab. —-

Später scheinen grundlegende Vertrage über das Wittener Patronat

nicht mehr errichtet worden zu sein, obwohl Steinhansen keineswegs seinen

Groll wegen der Verzichtleistnng ans dieses Recht vergessen hatte. Stellen¬

weise leuchtet ans den Acten sogar eine verbissene Wut hervor, die sich

darin gefällt, aufsehenerregende Scandale zu provozieren. So wird ans

dem Jahre 1721 Folgendes berichtet: Der Pastor Brockhans hielt am

9. November eine Nachmittagspredigt, welcher auch der Steinhausische

Edelmann v. Stael beiwohnte. Nach beendetem Gottesdienste verlangte

letzterer den Schlüssel zur Orgel und schickte den Organisten und Küster

Hidding deswegen zum Pastoren. Dieser aber weigerte sich, denselben

herauszugeben, indem er wieder sagen ließ, ohne bestimmte Ordre seines

Herrn könne er den Schlüssel nicht herausgeben. V. Stael aber begann

zu poltern und rief: der König von Preußen sei der Herr, nicht der

Edelmann von Witten. Falls der Schlüssel verweigert werde, lasse er

ihn durch Soldaten holen. Nun hielt Brockhans es doch für geraten,

die Schlüssel zu schicken.

Am folgenden Sonntage wurde der Auftritt heftiger. V. Stael

mäkelte an allem und tadelte, daß an einer alten herrschaftlichen Bank



Steinhansens das Wappen entfernt nnd in die Sakristei gebracht sei.

Ferner wollte er wissen, warm» beim Ablesen des Evangeliums nicht

Wachslichter gebrannt würden, da doch 2 Steinhansischc Kotten das

Wachs dazu lieferten. Brockhans antwortete darauf mit aller Bescheiden¬

heit. Der Bericht über die Affaire lautet dann weiter: „V. Stael ging

in die Sakristei nnd rief ans: Wer hat den Altar von St. Annen dort

hin gestellt? Der ist von nnscrm Hanse fundieret. Brockhans: Das weiß

ich nicht, »nd obgleich das so sein sollte, so bleiben doch die knnäntionss

^c>st. tempns rizkiirmnticmis bei jeder Gemeinde fest. Sollte aber hier

in der Kirche etwas an Wappen oder Holzwcrk sein, das Ew. Gnaden

zukäme, so will ich mit Bewilligung meines gnädige» Herrn solches aus¬

folgen lassen. V. Stael ging darauf zur Bank des Hauses Witten, schlug

mit der Hand darauf nnd rief ans: Die Bank soll wieder weg, mir ge¬

bührt die Oberstelle, sie soll weg oder ich will sie in Stücke schlagen.

Brockhans: Die Bank war schon vor meiner Zeit da. Der gnädige Herr

muß doch ein Recht dazu haben, sonst hätte er sie gewiß nicht hinsehen

lassen. Wenn er hier wäre, so würde er sich schon verantworten.

V. Stael: Er ist gnädiger Herr wie ich auch; er ist Junker wie ich.

Brockhans: Er ist aber doch unsere Obrigkeit. V. Stael: Ich kann keine

Obrigkeit anerkennen als den König. Vorm Jahr hat sich gewiesen, wer

hier Obrigkeit ist." Brockhaus: Gott giebt uns doch die Obrigkeit, wie

es Rom. 13, 1 heißt. V. Stack: Was ist er mehr als Gerichtsherr?

Ich nnd so lange Steinhausen steht, sind Mitherrn von Witten. Brock¬

hans: Das weiß ich nicht. — V. Stael ging ans die Kanzel, sähe die

dabei Hangenden Wappen nnd las deren Aufschrift. Unsere Wappen,

schrie er, haben allezeit oben geHange», unser Stand muß auch oben

stehen. Damit drehte er sich »in, schlug ans die Kanzel nnd fügte Hinz»:

Das Hans Witten hat geistliche Güter, Ländereien und Kotten unter,

thut das wohl ein Kaiser nnd König? Brockhans: Daß weiß ich nicht,

daß unser Herr geistliche Güter unter hat. V. Stael: Ich habe Briefe

davon, es soll nicht lange dauern, ich will es Herrn v. d. Reck schriftlich

" P. Stael spielte offenbar auf Tnmnlte an, die sich 1718 nnd folgendeJahre
allenthalben in der Mark bei militairischcn Werbungen ereigneten. Jnspcetor
EmminghauS und Prediger Kortmn ans Hattingen geben davon ein schauerliches
Bild. Die Wcrbcoffizicrc,heißt cS, sind teils Räuber und Mörder, die in die
Häuser dringen, um Geld zu erpressen. Eltern, deren Söhne nicht anwesend
Ware», hat man in Dicbcskellcr geworfen - . . Weiber nnd Kmdbcttcrinncn hat
man elendiglichmißhandelt . . . Säugende Mütter hat man von ihren Kindern
gerissen und in der Hanptwachc zurückbehalten .... Man hat ein Kind ans der
Wiege genommennnd angesichts der Mutter nbcrS Feuer gesetzt, um Geld zu er
pressen .... ^ Kein W -ndcr, wenn die Einwohner solcher Brutalität mit Gc
Walt begegneten. Auch in Witten kam es 1718 deswegen zu einem Aufstände nnd
verlor Goßlich dabei sein Leben. Der Freiherr, um solche Auftritte zu verHilten,
wollte fortan die Werbeoffiziere fernhalten. Der Pastor BrockhanS nahm aber
1720 solche bei sich ans nnd durchkreuzte damit den Plan des Freiherr». Letzterer
mußte sich vor der Behörde rechtfertigen. ES ist aber ungewiß, welchen Ausgang
die hiesige Asfairc genommenhat-
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geben. Vor diesem hat der sel. Pastor geklagt, er könne nicht mit Renten

auskommen. Brockhans: Davon weiß ich nichts. Ich bin zufrieden mit

dem, das mir Gott gegeben. V. Stael: Ich habe auch nichts anders von

Euch gehört. Man hat hier aber lW und mehr Thaler zur Pastorat

und Schule in die oontriknadls Rechnung gesetzt. Dazu nehmen sie die

geistlichen Renten am Hanse Witten, sie sollen noch an den Tag kommen

Herr Pastor, Ihr seid Pfarrherr und niemand klagt über Euch, aber Ihr

wißt nicht, wie die Sache ist. Ihr sollt es doch bald gewahr werden.

Brockhans: Von Sachen, von denen ich nichts weiß, kann ich nicht

raisonnicrcn. V. Slacl ging aus der Kirche heraus. Er sagte, in dem

er mit der Hand ans den Degen schlug: Wenn ichs nicht mit der Feder

ausmachen kann, so mit dem da. Viele Zuhörer waren in der Kirche

und hörten den Wortwechsel mit an."

Soweit die kirchliche Affaire. 1730 klagte Marie Helene Stael in

einer langen Epistel, wie die Wittener Gerichtsherrn das Patronat an

sich gerissen hätten, da doch Steinhaufen die Kirche fundiert habe. Aber

sie erreichte mit dem Schriftstück nichts. — 175k wurde ein kleiner

Etikettenstreit zwischen de» Hänsern Witten und Steinhaufen geschlichtet.
Die Urkunde darüber lautet:

„Die beiden Hänser haben sich heut dato (25. Ort.) freundlichst ver¬

glichen, daß . . das Hans Berge die ersten Sitze ans dem Chore in der

Wittcnschen Kirche Eingangs derselben zur rechten Hand nebe» dem Altare

einschließlich den Ellenbogen oder Ecke, wodurch der Zu- oder Eingang

zwischen den Bänken gehen solle, von Ecke der Mauer aber bis ans die

Steinhansensche Bank K Fuß in der Länge haben und behalten, demnechst

die andere Bank daran schießend, gleichfalls 6 Fuß in die Länge bis am

Ende des Chores für das Hans Steinhaufen scvn und bleiben, deßcn

letzterer Eingang soll aus 2 Thüren geradeaus der Kirche hinauf, wie jetzt

die Bank des Hauses Kringeldantz an der anderen Seite gebaut ist,

hinaufgehen, und da bepde Thcile rssolvirsi, die Bank in egaler Form

und Höhe soviel thunlich, wie auf jcnseit, zum Zierrath der Kirche setzen

zu lassen, so ist auch verabredet, daß in künftigen Zeiten weder das Hanß

Sicinhanß ihre Bank höher als des Hanßcs Berge Bänke, und wiederum

des Hauses Berge Bänke höher denn die Steinhansische gebaut werden sollen."

cl. Mit der Eins ü hrungder Refo r m ation wnrdcndie

Vicar stellen mit dem Hauptamte vereinigt. Die Dotation

der Pfarrstellcn war mit Rücksicht auf de» ledigen Stand der Geistlichen

erfolgt. Die Reformation gestattete aber den Priestern die Ehe, r<zsp>.

gab sie ihnen wieder zurück. Der verheiratete Geistliche konnte jedoch

nicht wohl mit einer Rente auskommen, die für einen ledige» Mann

genügte. Da nun die Seelcnzahl der Gemeinde nicht allzugroß war und

das Amt des Seelsorgers recht gut von einer einzigen Person verwaltet

werden konnte, so lag der Gedanke nahe, daß die Vicarstclle mit dem

Hauptamte verschmolzen wurde, lieber das Eingehen der Viearie St. Anna
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liegt eine Urkunde nicht vor. Es heißt nur in dein »infassende» Schrift¬
stück i Geschichtliche Darstellung der Wittener Lelmkammer, daß St. Annen
knrz nach der Einführung der Reformation eingegangen sei. Betreffs
der Viearie der h. Jungfrau Maria liegt aber eine Urkunde vor, die
folgenden Wortlaut hat:

„Wir Wenneiiiar v. Brempt und Johann Friedrich v. Stammhcim
zum Bergh und Krengeldanz, Herr zu Witten'' thnn hiermit kund nnd
bekennen vor uns und »nscre Erben: nachdem wir täglich erfahren, daß
unsere Pastoren zu Witten mit vast geringen Renten nnd anßknnftc»
versehen nnd ein zeitlicher Pastor davon jnstnm lransstnm comp ötoni nun
vitnnr nicht haben kann, wie uns deshalb dann vast vor nnd nach viele
Klagten zu kommen, nnd aber billigt), daß der, so dem Altar dient nnd
sonderlich, so die Scelsorgh trägt, Gottes Wort predigt nnd sonst allerhandt
bemüheliche Last und Bürden der Kirche ans sich hat, wegen solches seines
Dienstes ehrlich versorgt und erhalten werde, und dann nicht ohne, daß
ein Vicarie in gerürdcr unsere Kirchen gelegen und unserer Lhieb) Fhranen
A(ltar) genannt, dazu nur rechte nnd wahre prüsoutntoros sein, welche
auch nit so gar wohl an anßknmbst und Reuthen versorget, daß wir uns
-lato nachbcschricben ein mündlich vor uns nnd unsere Erben verglichennnd
vereinigt, damit gerürter unser Pastoreien anßknmbsten gebessert nnd ein
zeitlich Pastor davon nottürftigcn nnderhalt haben, nnd daher den Gottes¬
dienst desto baß verrichten könne, daß nhnnmehr gerürter Vicarien Reuthen
gedachter Pastoreien ewigst »nd immerzu inovrporirot, nnd einverleibet
werden mögten. Damit aber solchs bcstandiglich ins Werk bragt nnd
gerichtet würde, sollen nnd wollen wir unßre Kirchen gepürendc Ordinarinm
und bey wem nnd welchem solchs znrecht am kreftigstcn zu suchen nnd
z» erlangen sein magst, erster Zeit mit allen Vlciß bitten und ersuchen,
diesen nnsern gnden willen durchaus zu approbircn nnd zu bestetigcn nnd
seinen Deeret nnd beweis darüber zu geben und zu intsrpcnürsn;

Alß wir denn gerürter unserer Kirchen Ordinarinm und sonst einen
jeden anderen Prälaten nnd wem das zurecht gebüren magh, hiemit aufs
dienst und vleißigst pitten nnd ersuchen, dieser »nsrcr Vitt stattzugeben
und zu verlihen nnd sein Beweis hierüber mitzntheilen, das zu uhrknndt
haben wir uns diesem mit eigen Händen underschrieben und unser Jnsiegel
ans spatium wissentlich gedrückt am 25. Tagst Monats npriiis anno
Tausend vünshnndcrt Sicbenzigh und Neun.

Wennemar v. Brempt
mein Handt. Johann Friedrich v. Stamm Hein.

<D. 8.)
(Die Urkunde ist ein vom Notar Johannes Spieckcr beglaubigte Abschrift.)

"Warum die beiden Edclhcrrn hier genannt werden nnd v. Stannnhein sich
Herr zu Bergh nnd Witten nennt? Weil zuvor ein Vertrag geschlossen wurde,
nach welchem letzterer als Mithcrr angenommen wurde. Doch ist der Bcrtrag
nicht perfeet geworden.
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Obwohl durch solche Vereinigung die Einkünfte erheblich verbessert
wurden — betrug doch die Dotation der Niearien die Halbscheid der
Wittener Pfarre; — so war die Pfarrstelle doch noch immerhin keine
glänzende, und so erklärt es sich, wenn verschiedene Pfarrer hernach noch
bestrebt waren, ihre Einkommen durch Nebenerwerb, der oft sehr vom
Berufe eines Geistlichen fernlag, aufzubessern, — Mit der Dotation ging
selbstredend auch die Beschäftigung auf das Hauptamt über, und so hatte
der Pfarrer fortan die dreifache Arbeit von dem, was ihm vor der Ver¬
einigung auferlegt warn Der conservative Sinn der Leute hielt aber
gerne am alten fest, lind so geschah es denn, daß noch 15» Jahren
nach der Vereinigung die Amtsthätigkeit des Pfarrers auch äußerlich
gekennzeichnet wurde, um jederzeit zu wissen, ob dieselbe Ausfluß des
Hauptamtes oder der Vicarstelle sei, V. d, Neck in seiner Apologie, die
er bezüglich seines Streites mit Brockhans niederschrieb, sagt, daß die
Vormittagspredigt im Chorrocke, die Nachmittagscatechisationdagegen im
„kurzen Röcheln" abzuhalten sei.

<z. Die Prediger an der Kirche von der Einführung
der Reformation bis zur Aufhebung des Patronates.

>, Heinrich Heitmanns Von seinem llcbcrtritt zur evangelischen
Lehre haben wir bereits gehört. Er heiratete Katharina Schettmann und
wurde als ein treuer Lehrer erfunden, also daß Katharina v. Plettenberg
und ihr Sohn Wenncmar v. Brembt ihm 1575 gegen Erlegung von
jährlich 4 Stübern gestattete», am Teiche auf dem Widdnmhofe ein
Erbhans für seine Kinder und Erben erbauen zu dürfen. Bevor er
Pastor in Witten wurde, war er Vicar des Altars St, Crneis in Herbede
gewesen, 1597 resignierte er und starb 9. September 16»2.

2. 1 d ö 0 äc> ri ons ab Au w e, Dieser, der Sohn eines Gerichts-
schrcibers, war >567 zu Hörde geboren. Er legte den Grund zu den
höheren Wissenschaftenin Münster und Dortmund und besuchte darauf
die Universitäten Wittenberg und Rostock. Er beging die Unvorsichtigkeit,
daß er die Kollation ans den Händen Johanns v, Stammheim entgegen
nahm. Als aber die Vormünder der Kinder des ermordeten Wennemars
v. Brembt dagegen Einspruch erhoben, bequemte er sich dazu, >598 von
ihnen die Bestallnngsurknnde anzunehmen, 1615 entzweite er sich mit
seinem Gerichtsherrn, so daß dieser daran dachte, den unfügsamen Pfarr¬
herrn aus seinem Amte zu entfernen, auch eine Zeitlang die Kirche durch
M, Pet. Botberg, Pastor zu Wengern, sowie Wilm Gronenberg, Vicar
zu Herbede, bedienen ließ. Hernach trat eine Aussöhnung ein, die aber
wohl nicht von langer Daner war. Denn als 1626 Lubbert v. Brembt

^ Wir folgen hier ganz bis znm Jahre 1750 den Anfzcichnnngen v, Siemens
nnd müssen ihm dauernd zu Dank verpflichtet sein, daß er die Wittener Kirchen¬
geschichte geschrieben hat. Ohne ihn würden unsere Ausführungen nur dürftig,
wenigstens sehr lückenhaft sein, denn die alten Kirchcnacten sind voltständig ver¬
schwunden.
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durch dir Denunziation Stael Hardenbergs von Steinhausen in arge

Angelegenheit kam, indem eine Abteilung spanischer Reiterei nach hier

beordert wurde, um inquisitorisch gegen v. Brembt vorzugehen, stellte sich

der Wittencr Pfarrer strikte ans die Seite Hardenbergs. Ja, er gab

dem spanischen Anditeur Don Philipp von Splva den Rat, mit seinen

27 Reitern sieh nicht in Steinhaufen sondern ans Hans Witten einzuquartieren,

welchelm Rate der Spanier getreulich nachkam. Als dann später Lnbbert

v. Brembt de» Stcinhansischcn Advokaten Knmpsthoff gefangen nahm und

nach Witten schleppte, weil er diesen für den eigentlichen Denunzianten

hielt, der ihm das fremde Volk ans den Hals geschickt habe, hat der

Pfarrer ab Anwe mit 7 spanischen Soldaten de» Häftling ans seinem

»»freiwilligen Gefängnis befreit. — Ab Anwe hatte die Tochter seines

Amtsvorgängers geehelicht. 161 l unterschrieb er zu Unna ans der all¬

gemeinen Predigerversammlnng der Grafschaft Mark das lutherische Glaubens¬

bekenntnis. 1626 resignierte er zu gnnsten seines Sohnes Christoph und

zog nach Schwerte. Doch »nr 6 Jahre gefiel ihm das Nnhcleben. 1632

ließ er sich zum Vicepastor und Diaeonns der Gemeinde Lütgendortmund

ernennen. Alsdann 1638 sein Sohn Christoph starb, fiel die Wittencr Pfarre

zufolge eines frühern Abkommens an ihn zurück. Er wird jedoch schwerlich

noch in den Genuß der Pfründe getreten sein, weil er bereits 71 Jahre zählte,

doch hatte der Patronatsherr bei der Besetzung der Pfarre mit ihm zu rechnen.

3. Christoph Steiler. Um die Wittener Pfarre traten 2

Bewerber auf: Christoph Steiler und Kannegießer. Der crstere hatte

eine bewegte Jugend und einen für einen angehenden Theologen unge¬

wöhnlichen Bildungsgang durchgemacht. Er besuchte die höhere Schule zu

Dortmund, aber es gebrach ihm an genügenden peenniären Mitteln, wes¬

wegen er zum Kriegshandwerk überging und als Soldat einen Teil des

3tt jährigen Krieges mit durchfocht. Er machte reiche Beute und hatte

jetzt die Mittel, »in seine theologischen Studie» beenden zu können.

Seine Bewerbung um die Wittener Vacanz war nicht ohne Aussicht, wes¬

wegen sein Nebenbuhler sich genötigt sah, seine Vergangenheit aufzudecken.

Stellcr aber antwortete frisch und fröhlich: es gehe oft ein ehrlicher Kerl

in den Krieg und komme auch als ehrlicher Kerl zurück. Wirklich erhielt

er auch die Pfarrstclle und heiratete dann die Witwe des verstorbenen

ab Anwe. Ucber seine Amtsführung verlautet nichts, weshalb wohl an¬

zunehmen ist, daß er zur Zufriedenheit seiner Pfarrkindcr gewirkt hat.
Ans Altersschwäche resignierte er 1677.

4. Theodor Mcllinghaus. Dieser war bisher Pastor in

Kirchhörde gewesen. Er wurde zunächst nur als Adjnnctns angestellt.

Die ausgefertigte Ernennnngsnrknnde befindet sich unten als Anlage
Er starb 1713.

ö. Johann Heinrich Brockhans. Er geriet mit seinem

Patronatsherr» Gerhard v. d. Reck in einen heftigen Streit, in welchen

auch das Dorf hineingezogen wurde. Die Ursache des Streites war das
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defeete Strohdach der Pfarre, das Brockhans nach früherm Ucbcreinkommen

ans eigenen Mitteln reparier» lassen mußte. Es kam zn scharfen Aus-

einandersejznngen zwischen Pfarrer und Freiherrn, Ersterer wurde versetzt

und zwar nach Rüdinghausen, während der dortige Pfarrer nach Witten

kam, Brockhans wußte es aber möglich zn inachen, daß die Transloeation

rückgängig gemacht wurde Weil er auch jetzt noch nicht den Anordnungen

seiner Obrigkeit parierte, wurde zum zweiten Male die Versetzung be¬

antragt und höhern Orts gut geheißen. Brockhans starb aber, bevor er

den abermalige» Stellenwechsel durchzumachen hatte, (Der ganze Streit,

welcher reich an dramatischen Seencn ist, ist ausführlich und aetenmäßig

im 8. Jahrgang des Jahrbuches geschildert.)

6. Georg Wirths. Er wurde zunächst von der Gemeinde an¬

gefeindet, weil er ohne ihre Mitwirkung von dem Patron berufen wurde.

Es kam zu einem Rechtsstreit, in welchem am 28. Mai 1739 die Re¬

gierung sich ans den Boden des Patronatedietes vom 28. Mai 1761 stellte

und den Freiherrn anwies, fortan solches Edictes zu leben. Als aber

v. d. Neck gegen solches Urteil anging, erkannte das Oberappellations¬

gericht zn Berlin unterm 14. Febr. 174l ihm das Recht der Berufung

der Wittener Pfarrer zn. Hiergegen wurde nun wieder die Gemeinde

vorstellig, wurde aber unterm 8. Jan. 1743 abgewiesen. Georg Wirths

wirkte übrigens im Sinne seiner Pfarrkinder und erwarb sich deren Zu¬

friedenheit. Er resignierte 1768 und erhielt unterm 27. Januar dieses

Jahres in Johann Wilhelm Schmieding einen Adjuneten, dem an Ein¬

künften die Halbscheid der Vieariae bontrrs -Unrino zugesprochen wurde.

7. Johann Wilhelm Schmieding. Auch bei seiner Wahl

fanden Rechtsstreitigkeiten statt, in dem die Gemeinde das Mitwirkungs-

rccht beanspruchte. Indes die Regierung wies sie ab. Schmieding

dachte schon zeitig daran, sich einen Nachfolger zu sichern und wurde auch

am 36. Juli 1782 seinem Sohne, dem Feldprcdiger Schmieding, die

Stelle versprochen. Am 17. April 1866 stellte v. Nitz das Patent aus.

Die Regierung bestätigte am 16. Oct. 1866 das Patent mit dem Znsatz,

daß auch die Mehrheit der Wittener Gemeinde den Sohn zum Prediger

wünsche. Johann Wilhelm starb noch in demselben Jahre.

8. Wilhelm Schmieding. Er wirkte von 1861 bis 1825.

Auch er war bestrebt, die Pfründe seiner Familie zu erhalten. Am

4. Jan. 1825 ernannten die Herren Lohmann nach dem Absterben

Schmiedings einen seiner Söhne zn seinem Nachfolger. Falls aber keiner

von diesen die nötigen Eigenschaften eines Predigers besäßen, dann solle

der Schwiegersohn August Stäps zu Derne die Stelle erhalten. Schon

am 16. Jannar starb der alte Schmieding. Da seine Söhne noch die

Schule besuchten und demnach nicht wahlfähig waren, so wurde Stäps

aufgefordert, eine Probepredigt abzuhalten. Er erschien, predigte und

wurde auch von Lohmann gewählt. Unterm 17. Juni stellte dieser eine

Ernennungsurkunde ans, die er der Regierung nnterbreitetc mit dem Er-

11
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suchen, die Wahl zu bestätigen. Die Zustimmung erfolgte am t t. No¬

vember, jedoch mit dem Zusatz: „vorbehaltlich der der Kirchengemeiude

»ud derem Vorstande zuständigen Rechte hinsichtlich der Wahl und An¬

stellung des Prcsbyterialpcrsonals." Die Gemeinde in ihrer Mehrzahl

war aber gegen die Ernennung. lZä Personen erhoben Einspruch. Sie

führten unter anderem an, sie könnten den Pfarrer nicht verstehen, wes¬

wegen am 8. Dezember das Ministeriuni die Wahl eassiertc. Lehmann

protestierte gegen solche Einwände und berief sich auf sein Patrouat. Die

Negierung antwortete, daß das Wahlrecht ihm zustehe, daß aber der Ge¬

meinde das Widerspruchsrecht gebühre. Ei» Kommissar solle erscheinen

und die Gemüter beschwichtigen. Dieser erschien, konnte aber nichts aus¬

richten, weshalb Lohmann die Kandidatur des Stäps falle» lassen mußte.

Er richtete sein Augenmerk auf den Prediger Grohe zu Welschennenrenth

bei Karlsruhe. Da derselbe aber reformiert war, so protestierte die Ge¬

meinde abermals. Sic sagte, in einer reinluthcrischcn Gemeinde, die der

Union »och nicht beigetreten sei, könne ein reformierter Pastor, der eben¬

falls der Union fern stehe, nicht wirken. Lohmann legte gegen solche Be¬

hauptung allerdings Verwahrung ein, indem er entgegnete, daß die Wittener

Kirche schon !t Jahre zur Union gehöre, allein das Ministerium gab ihm

doch nicht recht. In Glanbenssachen, heißt es, müsse die Gemeinde sich

mit ihrem Seelsorger eins wissen. So sah sich Lohmann denn genötigt,

zum dritten Male auf die Suche zu gehen. Diesmal fiel sei» Augen¬

merk auf eine Person, die von seite» der Gemeinde keinen Widerspruch

erfuhr, es war:

9. Friedrich August König. lieber ihn geht aus den Acten

Folgendes hervor: Er wurde geboren am 11. Dez. 1899 zu Nuhrort. ^

Am 27. August 1816 wurde er von dem Prediger der kleiner» vormals

lutherisch genannten evangelischen Gemeinde zu Duisburg coufirmiert. Er

hat demselben „durch seineu uubescholteucn christlichen Lebenswandel viel

Freude gemacht". Er wirkte später als Hofprcdiger in Hohenlimburg.

Lohmann zeigte der Negierung an, daß er König ans den 12. Sept. 1827

zu einer Gastpredigt berufen habe. Da die Erfahrung bei den letzte»

Wahle» ihn gewitzigt hatte, so bat er um Abseudung eines Commissars,

denn der Superintendent sei nicht mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen

und habe selbst unmündige Kinder zur Stimmenabgabe zugelassen. Der

Consistoriale A. rühme sich sogar, daß auch König nicht bestätigt werden

würde. Dennoch glaubte die Regierung, solchem Ersuchen nicht Folge

geben zu sollen. Sie stellte aber anheiin, daß Lohmann vom Stadtgerichte

Bochum einen Commissar sich erbitte, welcher in Gemeinschaft mit dem

Superintendenten Hennicke den Wahlgang beaufsichtigen könne. Ob

Lohmann von dieser Erlaubnis Gebrauch gemacht hat, ist unbekannt.

"Die Familie war zuvor in Herbcdc ansässig gewesen, vi-. Peter König war
daselbst Bergvogt. Er hatte 1t>8v fs den unerquicklichen Streit mit Hans Witten
wegen Kohlenzchnten durchzufechten.



König aber wurde gewählt, und da Einspruch seitens der Gemeinde mehr

erhoben wurde, auch bestätigt und zwar unterm 4. Oktober. Der Super¬

intendent wurde angewiesen, den Gewählten in sei» Amt einzuführen.

König selber wünschte, wie er unterm 3. October dem Patron mit¬

teilte, daß er am 2. Dezember, als dem 1. Adventssonntage, sein Amt

antrete. Zu dem Ende wolle er am 3V. November sich in Witten ein¬

finden. Es scheint aber, daß sich Schwierigkeiten solchem Wunsche ent¬

gegengestellt haben, denn wie aus gelegentlichen Notizen hervorgeht, hat

„ein ansehnlicher Teil der Gemeinde" den Gewählten am 3. Dezember

von Altenhagen abgeholt und ist er dam? am folgenden Tage feierlichst

eingeführt worden.

1. Das Patronat geht während der Amtszeit Königs

von Haus Witten ans die Gemeinde über. Wie ans den

Ausführungen bei Aufzählung der Pfarrer ersichtlich ist, hatte die Ge¬

meinde schon im 18. Jahrhundert dagegen opponiert, daß der Patron ihr

einseitig einen Pfarrer aufnötigte. Sie wollte bei der Wahl ein Mit-

wirknngsrecht haben. Richterliche Erkenntnisse hatten ihr nicht recht ge¬

geben, und sie mußte mit der Kandidatur zufrieden sein, die ihr vorge¬

schlagen wurde. Im folgenden Jahrhundert äußerte sich jedoch lebhafter

der Geist der Opposition, welcher denn auch durchsetzte, daß Lohmam? 3

Personen nach einander der Geineillde vorschlagen mußte, bevor eine

Einigung erzielt wurde.

Diese Nörgeleien seitens der Gemeindemitglieder konnten nicht wohl

erfreulich ans den Patron einwirken. Es mochten Stunden kommen, in

denen? er herzlich des Patronats satt war und sich darnach sehnte, dasselbe

los zu werden. Indes hätte er noch wohl geduldig das Amt weiter

geführt, wenn nicht ein anderer schwerer drückender Anlaß ihn zu einer

bestimmten Entscheidung gedrängt hätte.

Die geistlichen Gebäude, vor allen? die Kirche und die Pfarre, waren

im Laufe der Zeit sehr reparaturbedürftig geworden, und niemand hatte

daran gedacht, sie beizeiten ansznbcssern. v. Ritz, ein Deszendent

v. d. Recks, fühlte sich dazu als Katholik nicht bewogen, umsoviel-

wcnigcr, als er eben wegen seiner religiösen Richtung auch das

Patronatsrecht nicht ausüben konnte. Endlich in den 20 er Jahren war

eine größere Reparatur nnanfschieblich. 1800 war das Pastoratshaus

allerdings ausgebessert, aber nachher mochte nichts mehr daran gethan sein.

Nun bestand die Observanz, daß bei allen geistlichen Bauten der

Patron ^/g der Kosten trug. Freilich in manche?? Jahren war diese

Observanz durchbrochen und wurden die Mittel von andern Seiten bezogen.

So wurde 1097 die Kirche aus Armcnmitteln, 1714 der Turm ans frei¬

willigen Beiträgen erbaut. 1734 wurde das neue Pastorenhaus aus die

Gemeinde repartiert. 1749 erfolgte die Reparatur der Pfarre ans Ge¬

meindemitteln. 1752 kam der Neubau der Kirche ans Collectengeldern

zustande. Von 1752—1800 wurden für Reparaturen ans Kirche, Pastorat

11°'°
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und Schule 116(1 Thaler aus Armenmittcln genommen. Zu allen diese»

Ausgaben war der Patron nicht herangezogen worden. Nnninehr, als »in

das Jahr 1826 für Reparaturen an der Kirche 436 Thaler, Neubau der

Scheune 684 Thalcr, in Summa ttt4 Thaler, oder nach dem neuen

preußischen Münzfüße 1628 Thalcr 9 Sgr. 3 Pfg. aufgebracht werden

mußte, entsann sich ans einmal die Gemeinde der alten Observanz und

verlangte von dem Patron -/g der Kosten, das waren, wenn noch der

Wert der alten Scheune mit 36 Thalcr 16 Sgr. von der ganzen Summe

in Abzug gebracht wurde, für den Gutsherrn 672 Thaler 13 Sgr. 1 Pf.,

eine ganz erkleckliche Summe, die das Vergnügen, Patron zu sein, etwas

teuer erscheinen lassen mußte. Herr Lohmann sträubte sich denn auch,

diesen nngewöhnlich hohen Beitrag z» bezahlen. Er erklärte, er wolle es

ans einen Prozeß ankommen lassen. Es kam auch wirklich zu einem

Rechtsstreit und fällte unterm 6. Aug. 1823 des Oberlandesgericht das

Urteil, daß, da Kläger 1819 sich als Patron geriert und erklärt habe,

„er wolle der Gemeinde einen Beweis seiner Zuneigung geben und zu

dercm Vorteil von dem ihm zustehenden Patronatsrecht keinen Gebrauch

machen," da ferner im Hypothekenbnch des Rittersitzes Berge zu finden

sei, daß der Besitzer dieses Gutes das Patronatsrecht über Kirche, Pastorat,

Vicarie B. M. V., Schule, Küsterei und Orgel habe, so könne Herr

Lohmann einseitig das Patronat nicht aufheben. Infolge dieser Ent¬

scheidung wies der Jnstizministcr 2g. 8. 1823 Lohmann an, die Summe

zu zahlen. Dieser aber weigerte sich noch iinmer und trat sogar am

1. Juni 1324 an den Pfarrer Schmieding das Patronat ab. Doch wider¬

sprach die Gemeinde einer solchen Uebertragnng und mußte Herr Lohmann,

allerdings unter Vorbehalt der Wiedererstattung, sich bequemen, nunmehr

Zahlung zu leisten. In den Jahren 1826, -26, -28 und -29 hatte er

gewisse Beiträge gegeben, ohne daß dadurch die Grundfrage entschieden

wurde, ob er in gemäß früherer Gepflogenheit verpflichtet wäre, ?/g per

Gesamtkosten zu tragen.

Die Frage kam zum Austrage in den 3(1 er Jahren. Am 23. Mai

1832 wurde Herr Lohmann klagbar, in dem er bestritt, daß er rechtlich

Patron sei. Das Patronat, so sagte er, sei ein nnnsxnm der Freiherrlich¬

keit gewesen und mit dieser auch erloschen. Sollte es aber auch noch dein

Gute ankleben, so liege doch keine Zahlnngsverbindlichkeit vor, da in der

Grafschaft Mark die Patrone zu den Baukosten nicht beitrügen. Auch

habe das Patronatsrecht nie ganz bestanden, in dem der Besitzer von

Witten weder bei der Verwaltung des Kirchenvermögens noch bei der Ab¬

rechnung jemals zugezogen sei.^

Die Kirchengemcinde erhob Widerklage und focht die Behauptung

an, daß die Patrone der Grafschaft Mark frei von Kirchenbanlasten seien.

Hier irrte Herr Lehmann doch sehr. Bis zum Jahre 1738 sind die Patronats-
hcrrcn stets zugezogen worden. Sie veranlassten die Anfstcllmig der llmlcgcliste»,
und für Rcvidicrnng derselben stellten sie für sich 2 Thlr. 30 Stbr. in-Rechnung.
Erst mit der Anstellung eines vom Hause Witten unabhängigen Reeeptorcn änderte
sich dies Verfahren.



Sie gab allerdings zu, das; seit 1697 vielfach die Ncparaturkosten ans

gewissen Mitteln, ohne Hinzuziehung des Patrons bestritten seien, doch

könne hieraus ein dauerndes Befrcinugsrecht des letzter» nicht abgeleitet

werden. Sie gab ferner zu, daß 1806 Ritz zur Reparatur der Pastorat

Sil Thaler, doch nicht in seiner Eigenschaft als Patron gegeben habe.

Herr Lohmann habe jederzeit das Patronatsrecht geübt.

Das Obcrlandcsgcricht Hamm beschäftigte sich nun unterm 31. August

1833 mit der Frage 1: Ist Lohmann Patron? 2: Ist er als solcher zur

Zahlung der geforderten Beiträge verpflichtet? Die Fragen wurden so

beantwortet: nä 1: Die Entstehung der Hoheitsrechte konnte sich in

Deutschland nur bei Gütern mit großem Grundbesitz ermöglichen. Die

mit bedeutendem Grundbesitz verbundene Macht begründete allmählich das

Schutz- und Abhängigkeitsrecht der andern. Es geht daraus hervor, daß

solche Hohcitsrechte keineswegs selbständig, sondern von einem Gute ab¬

hängig sind. Folglich ist Lohmann Patron. ad 2: Die Observanz, d. h.

daß die Patrone der Mark beitragsfrei sind, ist hinfällig. Entscheidend

ist aber, daß von 1697 au viele Fälle aufgeführt werden können, i» denen

der Patron nicht seinen ratierlichen Beitrag zahlte, vielmehr die Kosten

aus andern Mitteln gedeckt wurden, swir haben mehrere solcher Fälle

weiter oben angeführt!) während die Kirchengemeinde den Nachweis in

keiner Weise erbracht hat, als habe der Patron auch nur ein einzig Mal

während dieser Jahre 2/g der Kosten getragen. Folglich ist Lohmann zur

Zahlung der Beiträge nicht verpflichtet.

Infolge dieser Entscheidung präsentierte Hans Berge der Kirchen-

gcmeinde eine artige Rechnung an unter Vorbehalt gezahlte Gelder, nämlich

25. Januar 1825 für die Pastoratsschcune 871- Thlr. 16 Stbr.

28. Juni 1826 für das Pastorat. . . 47 „ 42 „

Sa. alt Geld 921 Thlr. 52 Stbr.

oder preuß. Courant 769 Thlr. 13 Sgr. 11 H

1828, 15. Juni Zuschuß zum Pastorat 149 „ 25 „

1828, 9. Dez. „ 149 „ 25 „

1829, 15. Aug. Zimmermiete ... 26 ,,

Sa" 1037 Thlr. 3 Sgr. 11 H.'

Angesichts solcher Summen war die Kirchenvertretnng gerne zu einem

Vergleich, den die Regierung unterm 7. Oet. 1833 angebahnt hatte, bereit.

Herr Lohmauu verzichtete in entgegenkommender und edelmütigster Weise

auf das Patronat und verlangte dafür die ihn: bereits gerichtlich zuge¬

sprochenen 1031 Thaler zurück. An der Sitzung, die am 1. März 1834

stattfand, nahmen teil:

1. die erwählten Repräsentanten Obergeschworcncr Haardt, Hermann

Bormann, Wilhelm Haarmanu, Peter Auffermann, Peter Albert;

Die Begründung ist etwas dunkel.
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2. dcr Kirchenvorstand Prodiger König, Haarman», Schmidt, Schäfer;

3. seitens des Hanses Bcnv Kanfmann Brand nnd Vmvalter

Münster. Der Vergleich lautete folgendermaßen:

Das Gnt Berge überträgt der Kirchcngemeinde Witten das bisher

von diesem Gute besessene Patronat.

§ 2.

Die Gemeinde verpflichtet sich dagegen, die von den Besitzern des

Gnies Berge schon zu den Bankosten der Kirchcngemeinde als Patron be¬

zahlten Beiträge binnen Jahresfrist mit l jährigen Zinsen zurückzuzahlen.

Sollte aber das Kapital in 4 Monaten zurückgezahlt werden, so werden

auf diese Zinsen Verzicht geleistet, sowie das Gut Berge aus Rücksicht

gegen die Gemeinde ans die demselben durch das Urteil l. Instanz zuer¬

kannten Zinsen Verzicht leistet.

8 3.

Dem Gute Berge verbleiben aber die Kirchensitzc nnd Begräbnis-

Plätze, welche demselben bisher als Patronat zugestanden haben.

8

Hinsichtlich der durch den eröffneten Rechtsstreit entstandene» Koste»

verbleibt es bei dcr Feststellung t. Instanz.

8 5.

Der Herr Kaufmann Brand verpflichtet sich, den Beitritt der etwaigen

Mitbesitzer des Gutes Berge zu dem gegenwärtigen Vergleiche entweder

durch eine gesetzmäßige Vollmacht oder durch eine besondere Einwilligung

in verbindlicher Art nachzuweisen. Schließlich trugen die Interessenten,

Herr Brand, dcr Kirchenvorstand nnd die Ortsbehörde ans Mitteilung

einer beglaubigten Abschrift des gegenwärtigen Protocolls an.

V. g. n.

Brand, Münster, Haardt, Bormann, Haarmann, Anfferinann, Albert,

König, Haarmann, Schmidt, Schäfer.

Geißel.

Der Landrat: Graf v. d. Recke Volmarstein.

Nach Bestätigung dieses Vergleichs durch die kirchliche Be'örde war

nunmehr also die Gemeinde Patron der Kirche. Dcr Landrat fühlte sich

unterm 6 März 1834 veranlaßt, den Gebrüdern Lohmann für „ihr un¬

eigennütziges Entgegenkommen der Gemeinde gegenüber seinen Dank aus¬

zusprechen". Es blieb jetzt nur noch über, die Reparticrung dcr Lasten

dahin herbeizuführen, daß die Familie Lohmann in ihrer Eigenschaft als

Gemcindemitglicder herangezogen wurde. Merkwürdigerweise mußte auch

hier das Obcrlandesgericht erst das letzte Wort sprechen. Unterm 3tl. März

1838 entschied es, daß die Lohmanns, so weit sie zur Gemeinde gehörten,

nicht rücksichtlich ihres Anteils am Gute Berge, sondern von ihrem übrige»

Vermögen zu den Lasten beizusteuern hätten, 'Z der Kosten des Urteils



tragen die Lohmanns, die Gemeinde. — Am 9. Mai >839 hatte die

Gemeinde die t 937 Thaler 3 Sgr. 1 i Pf. nebst 92 Thalcr 5 Sgr. 4 Pf.

1129 Thaler 9 Sgr. 3 Pf. dem Hanse Berge zurückerstattet.

A. Die Prediger nach der Zeit der Aufhebung des

Patronats. Der bereits genannte Friedrich August König hat 38

Jahre lang das Amt eines Seelsorgers in der Wittencr Gemeinde ver¬

waltet. Am 21. Marz 1369 starb er zu Wernigerode infolge eines

Schlaganfalls. In einem Nachrufe wird folgendes über ihn gesagt:

„Schon früh äußerte sich seine geistige Begabung, und weit über die

Grenzen seiner Gemeinde hinaus galt sein Name hochgeehrt und in geist¬

lichen Dingen als maßgebend. Wenige Jahre nach seinem Amtsantritt

wurde er Superintendent der Diöcese Bochum. Bei Gelegenheit der

Feier seines 25 jährigen Dicnstjnbilänms ernannte die ev. theol. Facnltät

Bonn ihn zum Dr. der Theologie. Sr. Maj. der König ehrte ihn durch

Verleihung des roten Adlerordens III. Klasse. Er war Examinator der

Kandidaten der Theologie in Münster. Zahlreiche Abhandlungen und

Flugschriften über geistliche Angelegenheiten hat er geschrieben. — Viel¬

fach wurde er von harten Schicksalsschlägcn heimgesucht. Der Tod riß

nacheinander 2 Frauen von seiner Seite sowie 2 im besten Alter stehende

hoffnungsvolle Kinder . . . ." Am 29. März fand das Begräbnis statt,

lim 8 Uhr morgens wurde die Leiche vor dem Altare aufgebahrt, um

4 Uhr znr Gruft geleitet. Die Giesenkirchcnsche Kapelle spielte zuvor in

der Kirche das Lied „Wer weiß wie nahe", Dr. Albert, ein Wittcner

Kind, hielt hier die Leichenrede. Er sprach von den engen Beziehungen,

die er zu dem Entschlafenen gehabt, wie sie beide zu Bonn zu den Füße»

gelehrter Männer gesessen hätten u. s. w. Er erwähnte die hohen Gabe»

des Verblichenen, wie er befähigt gewesen sei, einen Lehrstuhl zu bekleiden

und doch als schlichter Pfarrer ausgestalten habe. „Die Gemeinde verliert

in ihm einen treuen Hirten, die Amtsbrüder einen thatkräftigen Führer,

die Kinder einen fürsorglichen Vater." Consistorialrat Smend sprach das

Gebet. — Der Leichenkondnct hatte folgende Ordnung: zuerst die Schul¬

jugend mit den Lehrpersonen, hierauf Tranermnsik und Gesangvereine, dann

der Leichenwagen, darauf Presbvterium, Geistlichkeit beider Konfessionen,

die Familie des Verstorbenen, die Repräsentanten beider Confcssionen,

städtische Behörden, die Gemeinde. Am Grabe hielt Pfarrer Rosenbaunw

Harpen eine tiefergreifende Rede über den Lieblingssprnch des Entschlafenen:

Das ist je gewißlich wahr w.

Die industrielle und commerzielle Entwickelnng der Stadt war im

Lause der Zeit eine derartige geworden, daß die Kraft einer einzelnen

Person nicht mehr ausreichte, die Gemeinde seelsorgcrisch zu bedienen,

weswegen nunmehr 3 Prediger angestellt wurden:

1. Friedrich König,

2. Bernhard Leesemann,

3. Friedrich Schütte.



Erstcrcr war bereits am 6. Juli l864 als Adjnnct seinem Vater

beigegeben. Der zweite wurde am 10. April 1867 durch Superintendent

Saatmann in sein Amt eingeführt. Pastor Schütte wurde am 10. Mai

1867 durch ebendenselben Superintendenten im Beisein des General-

snperintendenten Wiesmann in sein Amt eingeführt. Schütte sprach in

seiner Eröffnungsprcdigt über 1. Tim. 4, 16 und gelobte treue Amts¬

führung.

Von diesen Pfarrern folgte Schütte 1885 einem Rufe seiner Vater¬

stadt Herdecke und verließ am 1. Nov. desselben Jahres die hiesige Ge¬

meinde. In seine Stelle rückte Pastor Keller m a n n. Er wurde am

22. März 1886 mit 36 Stimmen gewählt und am 2. Juli mittelst eines

Zuges von 50 Kutschwagen ans Bochum abgeholt. An der Crengeldanzer

Schule wurde er zuerst auf Wittcner Boden von Rector Rößler begrüßt.

300 Kinder mit ihren Lehrern hatten dort Aufstellung genommen. Am

4. Juli folgte durch Superintendent König die feierliche Einführung in

das Amt. und sprach der neue Geistliche über den Text 2. Cor. 5, 20.

Das Wachstum der Gemeinde bedingte es, daß noch ein 4. Pfarrer

angestellt wurde und zwar in der Person Birken hoffs. Am 7. Febr.

1891 wurde er per Bahn von ca. 200 Personen aus Löttringhausen ab¬

geholt. In seiner am folgenden Tage gehaltenen Eintrittspredigt sprach

er über die Worte Davids 2, Sam. 7, 18: „Wer bin ich und was ist

mein Hans, daß du mich hierher gebracht hast!" Mit dem ganzen Evan¬

gelium käme er zu der Gemeinde. Er bat die einzelnen Glieder, für ihn

zu bitten; Pfarrer, Presbyter und Lehrer möchten ihn aber als Mit¬

arbeiter annehmen.

Nur 5 Jahre verblieb Birkenhoff in seinem Amte. Dann legte er

infolge eines Conflictes mit dem Prcsbyterinm seine Stelle nieder. Die

Gemeindevertretung wählte darauf Pastor Deppe, welcher am 28. Juni

1896 eingeführt wurde.

Ir. Kirchliches Leben innerhalb der evang. Kirche in

frühern Jahrhunderte». Darüber läßt sich nicht viel sagen.

Der einfache Sinn der Ortsbcwohncrschaft war jedenfalls der Kirche nicht

abgeneigt. Die Acten heben stellenweise rühmend hervor, daß der Kirchen-

besnch ein reger war. Die Ortsbehörde mußte allerdings gelegentlich mit

scharfen polizeilichen Verordnungen vorgehen, um dein Hang zu Lustbar¬

keiten zu steuern. So liegt z. B. ans der Zeit des letzten v. d. Recke

eine Verordnung vor, in welcher das Kegeln und Wirtshansbesuchcn

während des Gottesdienstes untersagt wurde. Auch artete die alther¬

gebrachte Gewohnheit, am Pfingstfeste einen Maibaum vors Haus zu

pflanze» aus und führte zur Elitheiligung des eigentlichen Festtages. In¬

des liegen solche Verordnungen doch nur vereinzelt vor und trafen

vorzugsweise nur die junge Welt. Das Gerichtsbuch weist keinen Fall

von Bestrafung wegen Sabbatsschändung nach, und so läßt sich wohl an¬

nehmen, daß auf die Heilighaltung des Sonntags Gewicht gelegt wurde,
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jedenfalls mehr als in der Jetztzeit, wo die isonntagnachmittage ja den

festlichen Umzügen nnd Tanzlnstbarkciten vielfach gewidmet sind.

Das Band zwischen Pfarrer nnd Gemeinde war ein enges. Letztere

stand treulich zn ihrem Hirten, auch dann, wenn peeuniäres Interesse sie

hätte nach einer andern Seite hintreiben sollen. So sehen wir z, B. in

dem Falle Brockhaus, als dieser, entgegen eingegangener Verpflichtung

das Pfarrdach von der Gemeinde repariert wissen lassen wollte, daß die

Gemeinde keineswegs zu v. d. Reck sondern zu dem Pfarrer hielt.

Gottesdienst fand regelmäßig zweimal sonntäglich statt; morgens war

Predigt, nachmittags Katcchisativn mit der Schuljugend, Diese Sitte kam

nachher ab, als das Amt des Seelsorgers bei der heranwachsenden Ge¬

meinde immer anstrengender wurde. Mit der Anstellung von 3 Pfarrern

wurde dann die Einrichtung wieder aufgenommen, nur daß jetzt zweimal

gepredigt wurde. Mit der Anstellung eines 4. Pfarrers wurde noch ein

3. Gottesdienst eingelegt. So hat denn die Vermehrung der Pfarrstellcn

nicht zur Entlastung der Prediger sondern zur Vertiefung der Seelsorge

geführt.

i. Kirchliche Feste, Darüber schweigen die Acten leider auch,

obwohl solche kirchliche Festlichkeiten nicht unwichtig sind und Zeugnis ab¬

legen von der Kraft, welche dem kirchlichen Leben innewohnt. Nur eines

einzigen Festes wird gedacht, nnd zwar des Friedensfcstes nach dem

7 jährigen Kriege. Leider erhalten wir aber nnr Aufschluß über die dem

kirchlichen Acte nachfolgende weltliche Feier, doch möge dieselbe hier auf¬

gezeichnet werden, soweit es uns nach vorgefundenen Rechnungen über

Anschaffungen nnd Zehrkostcn möglich ist. Die Jungfrauen hatten für die

Kirche einen „metallenen hängenden Leuchter" gestiftet. Das Dorf prangte

in festlichem Schmucke. Ehrenbogen wurden errichtet und wurde dabei an

„Rausch- nnd Metallgold" 49 Stüber, für 8 Bogen Goldpapier 39 Stüber

verwandt. Zur Feier des Tages mußte natürlich auch geschossen werden,

nnd so wurden denn 3 Pfund Pulver zn 2 Thlr. 24 Stüber angeschafft.

Meister Johann Dietrich Fabian mußte die „Haken" lösen. Am teuersten

kam die Musik. Die Wittener scheinen eine eigene Kapelle noch , nicht be¬

sessen zu haben, — bekanntlich haperts auch jetzt noch damit, — deshalb

mußte sie von auswärts verschrieben werde». 6 Musikanten erschienen

mit ihren Blasinstrumenten nnd bekamen für eine 3 tägige Arbeit 29 Thlr.

Dabei hatten sie freie Verpflegung, die sich folgendermaßen gestaltete:

19. März haben die Musikanten gespeist, n 16 Stbr. 1 Thlr. 39 Stbr.

Schlafgeld . .

6 Personen Kaffee

29. März 6 Personen zn Mittag gespeist

Nachmittags getrunken

Abends 6 Personen gespeist . . .

Schlafgeld

21. März Kaffee



26 Maß Bier — 52 Stbr.

2>Z „ Branntwein 50 „

Au Pfeifen lind Tabak ^ 20 „

Der Ortslehrer hatte am 2K. mitgespcist 15 „

Desgleichen der „Hakenlöser" Fabian . ^ l5 „

Männer und Junggeselle» tranken l

Ohm Bier — 2 Thlr. 30 „

An Bindgarn zu den Ehrenbogen und

dazu verbrauchte» Eiern .... — lk „

Summa 1 1 Thlr. 10 Stbr.

So ließen es sich die Wittener denn ei» nettes Stück Geld kosten,

den Tag festlich zu begehen. Das dicke Ende kam aber nach, denn da

die Gemeiudekasse, auf deren Kosten die Leute sich gütlich gethan hatten,

kein Geld besaß, so mußten die Wirte lange auf Zahlung warten. Erst

l7KK wurde die Rechnung beglichen.

Das Friedensfcst von l8I3 feierte die Gemeinde am 28. November

desselben Jahres. Der Pfarrer Schmieding hielt auf dem Marktplaße

einen Feldgottesdienst ab und predigte über Pf. 81, 8: „Sic erhalten

einen Sieg über den andern." — Von kirchlichen Festen unserer Zeit

wollen wir nnr über 2 berichten, welche von besonderer Bedeutung waren:

die 3K0 jährige Feier der Reformation in Witten am 5. Nov. l882 und

die 40k jährige Feier des Geburtstages Luthers am lk. Nov. 1883.

Bezüglich des erstgenannten Festes hatte ein Comite Geldsamm-

lnngen veranstaltet, um dafür neue Glocken zu erwerbe». Die große

Glocke, welche ans der Reformation stammte, sollte beibehalten und bei

besonder» Anlässen mit bcnnßt werden. Die Glocken wurden in der

Rinkertschen Gießerei zu Westhofen gegossen. Sic kosteten 9KKK Mark.

Am 30. Oct. wurden sie abgeliefert. Die eine wog 4246, die andere

t 982 Pfd. Am 4. Nov. nachmittags 4'/z—5 Uhr fand das Probeläntcn

statt und wurde damit das Fest des folgenden Tages, zu welchem als

Ehrengast der Generalsuperintendent erschienen war, zugleich eingeläutet.

Das Programm des 5. Nov. war folgendes: Morgens 9 Uhr sangen die

ober» Klassen unter Dr. Niemcnschneidcrs Leitnug und unter Begleitung

des Posaunenchores vom Kirchplaße ans: Eine feste Burg. Um lv Uhr

hielt der Superintendent König eine Predigt über Gal. 5, l. Er pries

die Segnungen der Reformation und wies den jüngst erhobenen Vorwurf

zurück, daß sie uns die Revolution gebracht habe. Die Frucht der

Reformatio» sei die Gewissensfreiheit. Die Zuhörer wurden ermahnt,

an dem Glauben der Väter festzuhalten. — Der Generalsuperintendent

sprach über die Worte: „Du aber bleibe in dem, das du gelernt hast

und das dir anvertraut ist." Er betoute, daß wir heute weniger zu

wagen, dcstomchr aber zu zeugen hätten. — Im Vcreinshanse fand

ein Festessen statt. In den ober» Räumen des Gebäudes überreichte der

Frauenvereiu dem Vorsitzenden des Presbyterinms, Pastor Schütte, eine



prachtvolle Altardccke. Nachmittags 5 llhr predigte Pastor Leescmann

über Pf. 78: 2—4 u, 7, Ei» Chor von Lehrern und Schülern sang

mehrstimmige Lieder. Bei einbrechender Dunkelheit konzertierte die Kapelle

der Bückeburger Jäger auf dem Marktplätze. Die Hänser waren illumi¬

niert; vor allem prangte die Kirche von oben bis nnten im Lichtschmuckc.

Von der Plattform des Spenncmannschcu Hauses spielte die Kapelle:

„Nun danket alle Gott". Entblößten Hauptes sang eine nach Tausenden

zählende Menge das Lied mit. Eine Nachfeier in den verschiedensten

Sälen schloß die Feier.

Das Fest von 1883 hatte folgenden Verlans: Am 10. November,

nachmittag 4—5 Uhr, war liturgischer Gottesdienst; 5—7^ Konzert der

ganzen Kapelle des 57. Infanterie-Regiments im Voß'schen Saale, der

Mcrkertschen Kapelle dei Borgmann. Um 8 Uhr war der Beginn eines

Fackelzuges sowie allgemeine Illumination. Der Fackelzug endete ans

dem Markte, wo Superintendent König eine Ansprache hielt. Darauf

erfolgte Gesaug der Lieder: „Ein feste Burg" und „Nun danket alle

Gott". Am i t. November: morgens 8 Uhr Glockengelänte sowie Choral¬

vorträge des Posauncuchors von der Plattform des Spennemann'schen

Hauses, der vereinigten Kapellen vor der Kirche. Um 10 Uhr war Fest-

gottesdicnst in der Kirche und im Vcreinshanse. 12—1 Uhr Konzert

auf dem Marktplatze. 5—10 Uhr abends: Festversammlnng mit Konzert,

Vorträge, Festrede und Liedervorträge mehrerer Gesangvereine in den

Sälen von Albert, Borgmann, Hotel zum Adler, Voß und im Vereins¬

hause. Der Schluß der Feier wurde durch Kanonendonucr angekündigt,

worauf ans dem Markte noch: „Allein Gott in der Höh" gesungen wurde.

— Die Hänser prangten im schönsten Schmuck. Prächtig war auch die

Illumination.

tr. Die kirchlichen Gebäude, u.a. die Johann iskirche

mit ihren Liegenschaften und Eiwkünftcn. Uebcr ihre Be¬

nennung haben wir bereits früher gesprochen. i7t5 brannte der Turm

infolge Blitzschlags ab und wurde derselbe »m den Preis von 120 Thlr.

durch Meister Adolf Schlingensiep erneuert. 1752 mußte die Kirche ue»

aufgeführt werden. Der Zimmermeistcr Johann Heinrich Gerling war

der Baumeister. Der König hatte eine Kollekte genehmigt, welche

2350 Thlr. 7 Stbr einbrachte. Der Prediger Wirtz unterzog sich der

Mühe des Kollcktierens, die er bis ins Holländische ausdehnte. Das

Bauholz wurde der Mark entnommen. Die Gemeinde half abwechselnd

durch Hand- und Spanndienste, bis der Bau fertig war. Das Abbrechen

und Ausschachten hatte 8 Wochen gedauert. Bei Verteilung der Hand-

nnd Spanndienste kam es zu Differenzen, indem die Pächter, welche auf

adeligem Grund und Boden wohnten, der Meinung waren, als könnten

sie nicht herangezogen werden. Allein das Appcllatiousurteil vom

12. Juni 1752 besagte, daß „keiner von der Parochialis, auch nicht die

Adeligen selbst, vielweniger derer auf adeligen Grund und Boden
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wohnenden Pächter von der Heranziehung könnten oximirot werden". —

1856 wurde das Schiff der Kirche um 31 Hz Fuß verlängert. — Die

Glocken des Turmes hatten folgende Inschrift:

1. Johannes Baptista Ys myn Name, myne Gelüt sy gode beqnam.

Anno Domtni lädt. — Auf der einen Seite ist Name und

Wappen von Hardenberg Karl von Holstein, auf der andern Seite

Name und Wappen Röttgers v. Witten angebracht.

2. Sancta Caterina byn ych genannt, wann ich rope, so kommet to

bät, gewet Gott lof, ere und dank. HDiese stammte ebenfalls

ans 1591.) Darunter: Hermann Lutter und Wylhelm von

Witten nebst Wappen.

3. An Gottes Segen ist alles gelegen. 1639. HWic schon gesagt,

ist das Geläute 1883 erneuert.)

Das alte Kirchenlagerbuch zählt an Kirchen in ventar auf:

Geräte: 1. Orgel, welche nach dem neuen Bau von Meister

Sträffing aus Datteln neu angefertigt wurde, aber schon nach

einigen Jahren befand sie sich in schlechtem Zustand. 1771 ver¬

besserte und vergrößerte sie Meister Nohl ans Eckenhagen für

12<1 Thlr. Sie wurde achtfüßig und hatte 15 Register.

2. Ein hölzerner Tanfstein mit einem zinnernen Becken;

3. zwei Altartücher, eins von grünem Tuch, eins von Leiuewand;

4. zwei zinnerne Altarleuchtcr;

5. ein eiserner stehender Leuchter, welcher in alten Zeiten bei Be¬

gräbnissen von Herrschaften gebraucht wurde:

6. ein metallener hängender Leuchter, welcher 1763 bei Gelegenheit

des Friedensfcstes von den „Mädchens" dieser Gemeinde zur

Zierde ist verehrt worden;

7. ein silberner überguldeter Kommunekelch, welcher schon vor der,

Reformation bei dieser Gemeinde gebraucht, mit silbernem Hosticn-

schüsselchcn;

8. zwei zinnerne Kommnnionkannen von verschiedener Größe;

9. ein zinnerner Krankenkelch nebst Schüsselchen;

10. eine silberne Hostiendose, so weil. Hochw. Frl. Elisab. v. d. Reck

verehrt hat;

11. zwei Leichentücher und Leichenbahren;

12. eine Kirchenuhr mit der Klocke oben in der Laterne, so ver¬

braucht ist;

13. drei Kirchenglocken ^Beschreibung wie oben).

Was das Gestühl anbelangt, so führt das Lagerbnch genaue An¬

gaben darüber, wie dasselbe verteilt war. Es geht daraus hervor, daß

die Kirchensißc zum Teil erblich in den Familien waren, zum Teile aber

auch der Kirche gehörten und von dieser auf gewisse Zeiträume verpachtet

wurden." Wir heben ans dem Lagerbnch folgendes hervor:
" Laut Beschluß der jiirchenvertretung vom Jahre 1869 horte fortan das

Verpachten ans. Vom 7. Febr. desselbenJahrcS wnrden die Eitze dem allge¬
meinen Gebrauche übergeben.
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!. Die Sacristei,

2. Ein noch lediger Platz, welcher dein Hanse Steinhaufen gehört

und von demselben mit einer Bank besetzt werden kann.

3. Der Gesindcstnhl des hochadeligcn Hauses Berge.

4. Der herrschaftliche Stuhl dieses Hauses.

5. In diesem Stuhl haben Erbsitzc: Köpe, Stölting, vorm Berge,

Möller, Daam, Koch, vor d. Brügge je l Sitz.

3. In diesem Stuhl haben Erbsitze: Goslich, Schulte, Grave, Rnhr-

mann, Borgmann, Hollmann, Markmann je 1 Sitz.

7. In diesem Stuhl haben Erbsitze: Steller. Pastorat, vorm Berge,

Dstermann, Snrmann, Neuhaus, Kämper je l Sitz.

8. In diesem Stuhl haben Erbsitzc: Gölte 2. 1792, d. 1. Juni

erklärte Gölte, daß er schon bei Lebzeiten seiner verstorbenen Frau

diesen Sitz an Nob. Henr. Anffcrmann verkauft habe, 1793 den

6. April erklärte Gölte, daß er unterm 15. April 1785 den

2. Sitz an Koch verkauft und bezahlt erhalte:: habe.

9. Bormann 2 Sitze. 19. Anffermann 2 Sitze.

11. Gerhard Daam, Henr. Bottcrmann, Tochter; Ioh. Hartoch Ww.;

Joh. Nöttg. Duellenberg je 1 Erbsitz.

12. Ww. Jürgen Herbert 1, Dietrich Herbert 2, Hermann Luther

1 Erbsitz.

U. s. w.

19. Sind 2 Bänke, davon die vorderste dem Frei- und Gerichtsherr»

v. Schirp vom Consistorium beim neuen Kirchcnban verehrt wurde.

Die hinterste, worin der zeitliche Pastor einen Sitz hat, ist unterm

5. Juni 1784, worin die übrigen Sitze die der Kirche darin ge¬

hören, verpachtet worden.

21). Sind 2 Bänke zum Gebranch des Konsistoriums, davon in der

vordersten Reihe die beiden Kirchenmcister mit dem Schulmeister,

in der hintersten die beiden Provisores der Armen zu sitzen pflegen.

21. Ist ein zu Hans Crengeldanz gehörender herrschaftlicher Namcns-

sitz und ist derselbe bis dato von dem Rentmeistcr dieses Hauses

und den Besitzern des Klostcrmannsgntes benutzt haben.

22. dito, aber Frauensitz. U. s. w.

Im ganzen werden unten in der Kirche 5t) Bänke, ans den Empörten

14 Bänke aufgezählt.

An Liegenschaften, welche Eigentum der Kirche find, berichtet

das Lagerbnch:

1. Kirchengehölz liegt neben dem Crengeldanzgehölz.

2. Anffermanns Kotten gehört der Kirche. In alten Zeiten mußte

der Pächter das Chorhemd des Predigers waschen, jetzt hat er zu

Pfingsten noch das Altartnch zu reinigen. Auf Martini muß er

1 Mltr. Hafer zur Pacht geben. Die Gewinnung hd. h. die

Erwerbung des Kottens) geschah ans Haus Berge und hatte die
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Kirche nichts davon. (Für die Anzahlung mußte nach altein nscm

eine einmalige größere Summe bezahlt werden. Dieses Geld

hieß Gewinngeld.) Noch mnß Anffcrmann alljährlich für l0 Stüber

Kohlen liefern.
3. Geld- und Kornrenten:

Albert mnß alljährlich ans Martini 1 Stüber geben, welches Geld

in alten Zeiten Dnmpfkerzengeld hieß.

Ans Martini geben: Kreft in alter Maße 2 Schffl. Roggen,

2 Schffl. Gerste, Dieckhoff 1 Schffl. Gerste, Nölcken DZ Schffl.

Roggen, D/z Schffl. Gerste. Zeitlicher Pastor für einen Kamp

bei Gedern, der zu Ehren des Stiftes N. V. (Altar der h. Jung¬

frau) gegeben ward zum Zwecke der Danksagung und des Ge¬

dächtnisses: 3 Schffl. Roggen, Ruhrmann DZ Schffl. Roggen

und DZ Schffl. Gerste, Gerling 6 Schffl. Hafer, Köpe muß zu

Weihnachten 2 Pfund, Pampus l Pfund Wachs liefern.

4. Ausstehende Kapitalien. 39. Dez. 1748 vermachte v. Reck (?)

200 TblrD zu 5 °Z, Klostermann und Frau Dönhoff t l. März

1778 20 Thlr.

5. Extraordinairc Einkünfte ergeben sich aus den verpachteten Kirche» -

sitzen, aus den Kirchhofsgrüften, die für gewöhnlich mit l Thlr.

D> Stbr. bezahlt werden, aus Erbgrüften, die öffentlich ausge¬

setzt werden, aus Haustrauungeu, für die 5 Thlr. gegeben werden

sollen, doch kommen oft nur 2 Thlr. 30 Stbr. oder gar 2 Thlr. ein.

Für das große Leichentuch ist DZ—10 Stbr., für das kleine

5—!DZ Stbr. berechnet, doch ist das Einkommen daraus so

gering, daß es dem Schulmeister überlassen ist, welcher dafür

Schmier zu de» Glocken und ferner die Hostien liefert.

lad. Die Gedächtniskirche. Dieselbe ist in einem Zeitraum

von 3 Jahren entstanden. Die Verhandlungen über den Bau fallen in

die Jahre 1885 ff. Folgende Bemerkungen dürften von allgemeinem In¬

teresse sein:

8. Dez. 1885: Presbyter und Repräsentanten der cv. Gemeinde

erkennen einstimmig die Notwendigkeit eines Baues an. Die Gemeinde

zählt 16740 Seelen, die alte Kirche hat aber nur 957 Sitzplätze. Das

Consistorinm hat einen Neubau empfohlen. — 28.' Juni 1886. Die

Kirchenvertrctnng beschließt, daß die neue Kirche 1200 Sitzplätze haben

soll. Die bereits gewählte Kirchenbankommission wird beauftragt, in der

Umgegend nach Kirchenbantcn sich umzusehen und auch den Kostenanschlag

derselben in Erfahrung zu bringen. — Eine Kirchencollecte an den bei¬

den Weihnachstagen ergab 274, 50 Mk. — 14. Juni 1887. Die Bau-

snnime wird auf 150—200000 Mk. festgesetzt. — 25. Sept. 1888.

Mit 38 gegen 14 Stimmen wird der Bauplatz an der Bredde gewählt.

'' v. d. Reck starb schon 1747. Es ist aber möglich, daß 1748 das Testament
eröffnet wurde, doch kann ich augenblicklich darüber nicht näheres sagen.
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Er soll 42999 M, kosten. Für gute Entwürfe werden 3999 M. ausge-

worfen. 7. Nov. 1888. Es wird beschlossen, daß die Zechenverwaltung

Garantie für die Sicherheit des Kirchcnbanes giebt. Das Consistorinin

hat die bisherigen Beschlüsse genehmigt. — 7. März 1889. Der Bau¬

meister Zindcl legt Banscizzen vor. Die Bansnmme soll 2999119 M.

nicht übersteigen. Die Kirche soll nach dem Muster der Kirche in Elbing

aus Bruchstein erbaut werden. — 16. April 1889. Der Platz, ans dem

der Turin zu stehen kommt, wird untersucht und für ausreichend fest be¬

funden. — 7. Sept. 1889. Der erste Spatenstich für den Kirchenba»

erfolgt. Bauunternehmer Mapweg aus Langendreer ist mit der AncD

führnng des Baues betraut. — 3. Nov. 1839. Der Grundstein wird

gelegt. Der Bauplatz ist festlich geschmückt. Der Superintendent halt

eine Rede über 1. Cor. 3, 11. Die Gemeinde singt den 1. Vers von

„Ein feste Burg". Pastor Leesemann verliest die Denkschrift, die i» den

Grundstein aufgenommen werden soll. Sie giebt einen Rückblick ans den

ältesten Zeiten und gedenkt der augenblicklichen Verhältnisse der Gemeinde.

Baumeister Zindel läßt sich eingehend über den zu erfolgende» Bau aus.

Eine 3. Urkunde enthalt das Verzeichnis von Schenkungen: Frau Karl

Spennemann-Lage stiftet 3 Chorfcnster im Betrage von 9999 M., Ge¬

schwister Müllensiefen stiften eine Orgel im Betrage von >6—18999 M.,

Pfarrer König als Beitrag für den Altar 2999 M., namens seiner Ge¬

schwister 699 M., Staatsanwalt Haarmann zur innern Ausschmückung

1999 M., Frau Ww. Aug. Lohmaun-Düsseldorf ein Altarbild, zum

Jubiläum des Superintendenten am 6. Juli 1889 hatten Gemeindeglicdcr

1999 M. zusammen gebracht, für welche Summe Abendmahlsgeräte be¬

schafft waren; Dr. Haarmann-Bonn und Frau Ww. Dr. Schmieding

1999 M., ein Arbeiter 23 M. mit dem Versprechen der Nachzahlung

bis zu 39 M. u. s. w.^ Nach dem die Urkunden in eine Büchse ge-

than und diese verlötet worden, erfolgen die üblichen Hammcrschläge.

Bei Voß findet eine Nachfeier statt. Abends 8 Uhr ist ein Essen, an dem

sich 159 Personen beteiligen. — 8.—19. Nov. wird bei Voß ein Bazar ab¬

gehalten. In 18 Buden werden allerhand Gegenstände zum Verkauf ans-

geboten, der Reinertrag beträgt 9349 M. — 15. Aug. 1891 findet das

Richtfest statt. — 6. Okt. für 3 Glocken werden 13999 M., für den

Glockcnstuhl 2599 M. bewilligt. Die große Glocke soll Münte gießen, nach

dem Befund soll ihm auch der Guß der andern Glocken übertragen werden.

Der Akkord soll ns, a, ss, ns sein. Für die Umfriedigung der Kirche

werden 17 999 Mk. bewilligt. — 39. Mai 1892. Für die Malerei

werden 7999 Mk. bewilligt. 3799 gm sind zu bemalen. Für eine Uhr

sind 599 Mk. geschenkt, doch kostet sie 4999 Mk. — 19. Juni. Die

große Glocke wird abgenommen und für gut befunden. Münte wird

beauftragt, das ganze Geläute herzustellen. — 13. Dez. 1892. Ein¬

st" Die Schenkungen sind hernach noch vermehrt worden nnd finden sich auf¬
gezeichnet in der Gcdcnkschrift des Superintendenten über „die Gcdächtniskirchc".
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wcihnng der Kirche nach folgendem Programm : Montag 12. Dez., abends

8—9 Festgclänte. Dienstag 7—8 Uhr Festgelänte. 9 1>hr Versammlung

der geladenen Gaste, Behörden, Kirchenkollcgien, des Moderamens nnd

der Pfarrer der Synode Bochnm im ev. Vercinshanse. 9'Z Uhr Fcstzng

znr Kirche. Dort feierliche Uebcrgabe der Schlüssel an das Presbytern»».

!U/z Uhr Festgottesdienst. 12'/z Uhr Gottesdienst für die Jugend,

l Ühr Festessen. 4 Uhr musikalische Anfführnng in der Kirche, 5 Uhr

Gcmeindeversannnlnng im Voß'schen nnd Borgmamckschcn Saale. 7^/z Uhr

Festliche Beleuchtung der Kirche unter Festgelänte. - - Die Umgebung der

Kirche war mit Gnirlandc», Fähnchen und Inschriften geschmückt. Gencral-

snperintendent Nebe weihte das Gotteshans ein. Superintendent Polscher

brachte den Gruß der Provinzialsynode. Pfarrer Kellermann hielt die

Liturgie ab. Superintendent König predigte über Eph. 3: 29, 2l. Der

Kirchcnchor sang weihevolle Lieder, Pastor Leescmann sprach das Kirchen¬

gebet, der Generalsnperintendcnt erteilte den Segen. — Beim Festessen

brachte der Konsistorialpräsident von Westfalen den Kaiscrtoast. Bei der

Nachfeier wurden gehaltvolle Ansprachen von kirchlichen nnd weltlichen

Behörden gehalten.

l. Ki r ch h ö fe. Ursprünglich befand sich der Kirchhof um die Johannes-

kirchc herum. Er war mit einer Mauer eingefaßt nnd l Scheffel groß.

Die adeligen Hänser Witten, Steinhaufen und Crengeldanz hatten in der

Kirche Totenkellcr, ebenfalls der zeitliche Pastor. — Der Kirchhof mochte

nicht immer in bestem Znstand sein. Ein Besucher Wittens im Jahre

1835 giebt im Wochenblatt für den Kreis Bochnm eine Schilderung da¬

von. Die Steinplatte», sagt er, seien vielfach zertrümmert. Die Gräber

werden nicht zugeworfen, sondern mit einem Deckel zugedeckt. Dieser

Deckel quillt aber in der Feuchtigkeit ans nnd gewährt dann einen »»-

ästbctischen Eindruck. Es sehe so aus, als ragten die Särge selbst aus dem

Grabe. — Das Lagerbuch vom 1. März 1781 giebt ein genaues Ver¬

zeichnis über die Gräberreihen, doch würde es uns zu weit führen, dasselbe

hier hinzusetzen. — 1826 ging die Gemeinde dazu über, eine» neuen

Kirchhof anzulegen, der denn später vergrößert wurde. Die Dornenhecke

um die erste Anlage kostete 198 Thaler^ und sollte Lohmann als Patron

-/z dazu beitragen. 1862 war der Kirchhof aber schon zu klein geworden,

weshalb ein Stück Land zwischen Ardey- und Kirchhofstraße angekauft und

für einen neuen Totenhof bestimmt wurde. Am 14. März desselben Jahres

fand die feierliche Einweihung statt. Nach Berichten ans damaliger Zeit

beteiligten sich zahlreiche Gemeindeglieder an der Feier. In langem Zuge,

die Schulkinder voran, gings von dem alten Kirchhofe nach der neuen

Begräbnisstelle, wo der Superintendent König die Weiherede hielt. Der

alte Kirchhof hatte im Laufe der Jahre mehr als 3999 Tote aufgenommen.

- Aber auch die neue Anlage hielt nicht lauge vor. Schon zu Anfang

der 79er Jahre nahm das Presbytern»» darauf Bedacht, ein Grundstück

" Im Ganzen kostete aber die Begräbnisstätte 516 Thlr. 16 Sgr.
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für einen abermalige» Begräbnisplatz zn erwerben. Da in der Gemeinde

der natürliche Wunsch war, daß bei Auswahl eines Grundstücks Trocken¬

heit der Lage in erster Linie bestimmend sein müsse, so wurde uutcrm

18. März eine Petition abgesandt, in welcher besonders die Egge in Vorschlag

gebracht wurde. Die Kirchenvertrctung entschied sich aber für das Leddcrcken,

wo der 4. Friedhof angelegt und derselbe am 20. Okt. 1872 vom Pastor

Schütte eingeweiht wurde. Der Geistliche sprach über die Worte 2. Mos.

2, 5: „Ziehe deine Schuhe ans, denn das Land, worauf du stehest, ist

ein heiliges Land." — Der neueste Totenhof ist, wie bekannt, an der

Feldstraße nach Wullen. Eingeweiht wurde derselbe am 24. November

1889, dem Totenfeste, lieber die Feierlichkeiten/die dabei stattfanden,

heißt es: Um 2 Uhr zogen die Mitglieder des Presbpterinms und der

Repräsentanten unter Vorantritt der 8 Geistlichen und nnter den Klängen

des vom Posauuenchor des evang. Männer- und Jünglingsvereins vorge¬

tragenen Chorals, „Christus, der ist mein Leben," nach dem neuen Fried¬

hofe. Eine nach Tausenden zählende Schar Gemeindemitgliedcr stellte sich

um das Rednerpult und sang: „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende."

Pastor Leesemann hielt die Rede über 2. Mos. 3, 3. Nach dem Weihe¬

spruch und Schlußgcbet sangen die oberen Klassen der Volksschule drei¬

stimmig: „Auferstehu, ja auferstehen wirst du." Daran schloß sich der

Gemeiudegesang: „Jesus, meine Zuversicht." Nach dem Segensspruch

blies dann noch der Jünglingsvereiu: „Wie sie so sanft ruhen."

m. Pastoratsgebäude und Einkünfte der Pfarrer in

früheren Zeiten. Das Pastoratsgebände befand sich ursprünglich am

Kirchhofe, d. h. unmittelbar an der Johauneskirche. Eine Notiz ans einem

Haus Witten betreffenden Lagerbuche besagt nämlich, daß die Gebrüder

v. Witten 1415 neben dein Pfarrhanse vonIoh a n n G r ü ter

einHausfür den Vicar angekauft hätten. Später befand sich

das Haus aber nahe am Markte, au der jetzigen Nuhrstraßc, mit dem Gehöfte

südlich an die Heilenstraße stoßend. Es hatte der ganze.Hof eine Ausdehnung von

einem Scheffel und bestand aus Wohnhaus, Schuppen, Backhaus, Hofraum

und Garten. 1729 brannte das Haus ab und wollte der Gerichtsherr,

»in dem Pastoren einen Possen zu spielen, dasselbe verlegen. Er ließ

das noch wohnbare Vicarhaus abbrechen und erbaute au dessen Stelle ein

neues Haus, jedoch die Gemeinde wurde klagbar und erlangte ein obsiegen¬

des Erkenntnis, also daß das Hans an seinen alten Platz wieder aufgeführt

werden mußte.

" Ein Totcnwagen wurde städtischcrsetts 1864 angeschafft. Es war das der
erste Totcnwagen Wittens. Der Magistrat machte uutcrm 13. Juli bekannt:
Vom 15. ab können die Leichen des hiesigen Stadtbezirks vermittelst des städtischen
Leichenwagens nach dem betreffenden Totcnhofe gebracht werden und wollen die
Eingesessenen sich vorkommendcnfalls an den Fuhrunternehmer Karl Spenncmann
wenden. Demselben ist das Fahren mindestens 18 Stunden vorher zu bestellen
und für jede Fuhre 1 Thlr. 25 Dgr. zn entrichten.

12



Die Inhaber der Pfarre besaßen die Verpflichtung, die Hausrepa-

ratnren ans eigenen Mitteln zu bestreiten. Das Collationspatent des

Pastore» Brockhaus z. B, lautet in diesem Punkte, „daß er den Wieden¬

hof und übrigen Gebäude... in gutem Stande, Wesen und Esse zu

behalten habe" und ein Extraet ans einem alten auf Pergament beschriebenen

Lagerbuche besagt »'örtlich : „Itom srstlivlr moit «z/m Dastoir ko ^Vitton

Aslovsn rrnck oolr szm 77n.I:omIinA<zn, etat rvillsn rv)-ms in Zuckain

lzancks, ckarole nnck tlrnn stasnclö lraolcksn nnck oaie so cls^ na sron
aksoirocko rviclckor isvoron latlrsn."

Solche Verpflichtung, die ohne Vorbehalt gemacht wnrde, konnte für

den Pfarrbeutel recht verhängnisvoll werden, zumal dann, wenn größere

Reparaturen notwendig waren. Indes wird die Praxis wohl so geübt sein, daß

die Verpflichtung der Pfarrer sich nur ans kleinere Ausbesserungen erstreckte.

Allerdings fehlte es der Gemeinde meist an Geld, um zeitig die größeren

Reparaturen vorzunehmen, und so werden diese oft über die Gebühr hinaus

verzögert sein, natürlich zum Schaden der Wvhnlichkeit und des Aussehens

des Pfarrhauses. Die Aeten berichten wenigstens wiederholt, daß die

Pfarrbanten „sehr notwendig" sein.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts scheint den Pastoren

die Verpflichtung, ans eigenen Mittel» die Reparaturen zu bestreiten,

abgenommen worden zu sein, und zwar jedenfalls ans Anordnung einer

höher» Behörde, die ans dem Streite Brockhaus mit dem Gerichtsherrn

sattsam erkannt hatte, wie übel solche Verpflichtung war. — Im Jahre

187t) wnrde das alte Pfarrhans unter den Hammer gebracht, und wie

eine Notiz vom 5. Mai dieses Jahres besagt, von einem Manne für

22öi)0 Thaler erstanden. Für die Summe wurden die beiden Hänser

an der Ruhr- und Angustastraße errichtet, während für den zweiten

Pfarrer im Garten des alten Küstcrhauses bereits 8 Jahre zuvor ein

stattliches Hans errichtet war. — Noch ist zu bemerken, daß das alte

Pfarrhans früher folgende Mobilien aufwies, die der Gemeinde gehörten:

„In der Küche ein Volkstisch nebst Bank, eiserne Haken hinterm Feuer,

beim Wasscrpütt ein Eimer mit Kette, ein Knhkummen, ein großer Turm¬

ofen samt Pfeifen, ein kleiner Turmofen samt Pfeifen, eine Bettstelle über

dem Kamin auf der Studierstubc."

Was die Einkünfte der Pfarre in frühern Zeiten, bestehend aus

Liegenschaften, Kapitalien, Zehnten usw. anbetrifft, so referiere ich hier nach

dem Lagerbuche des 18. Jahrhunderts:

Kap. I. Anliegende Gründe.

1. Das Pastoratshaus.

2 Das Vi karten Hans, so auf dem Kirchhofe steht und wobei

ein Wasserbrunnen wie auch ein kleiner Hofraum befindlich ist. Neuerbant

V. d. Reck in einer Anzapfung Steinhaufens über mehrere Punkte sagt am
I I, Mai 1721: Bei Mellinghaus Tode war die Pastorei durch und durch zerfallen,
so daß kein Prediger ohne Lebensgefahr darin wohnen konnte. Thurm und
Wände waren durchlöchert, Dach und Fach baufällig. Der Kirchenvorstand hat
die Reparaturen selbst für notwendig anerkannt.



wurde dasselbe im l8. Jahrhundert von den Herren v, Mirbach und

v, Bentink und genießt der Pastor an Pacht daraus 6 Thlr, 4V Stbr.

3. Kuhlinanns Haus, „ans der Schule" genannt, steht auf Vikar-

grnnd und ist dem Kuhlmaun nnd dessen Frau ans Lebenszeit zu Gewinn

gethan. Auf Osterdienstag ?vird an Grundgeld 1 Thaler bezahlt.

Pächter hat 2 Mähedicuste, außerdem muß er die große Wäsche, so oft

sie vorfällt, mit verrichten. Die Gewinnung ist an den jetzigen

Pastoren Wirtz mit 5 Thaler, bei Brockhaus mit l goldenen Pistole

bezahlt.

4. Das Hans am Bruchhecke nebst Länderei. l78l, 30. Jan., ist

Henrich Brockhaus ein Stück Land, am Bruch gelegen, in Erbgewinne

gethan dergestalt, daß er ein Häuschen darauf bauen könne, jährlich

0 Thlr. »nd monatlich wechselweise ein Mannes- oder Frauendienst. Alle

12 Jahre hat er neu zu gewinnen mit 12 Thlr.

0. Das Haus aufm Bruch ohnweit Ringelbands Feld. 1783,

21. Sept. ist Schichtmeister Heinrich Große aus einem Stück Marken¬

grund, so Pastorat nnd Schule zu gleichen Teilen gehört, 1 Morgen und

1 Scheffel zur Urbarmachung und Erbauung eines Hauses für sich und

seine Frau zum Lebensgewiun gethan. Er soll drei freie Jahre haben

und 1787 ans Martini zum ersten male 0 Thaler 30 Stbr bezahlen.

Bei Sterbefällen und für seine Kinder soll er die Gewinnung wieder

suchen. Jetzt hat er 24 Thlr Gewinnung bezahlt.

0. Grundstücke:

1) Ein Stück in Westerfeld 2 Schffls. 70 Rth.

2) „ auf Brink in Westerfeld 1 12V-

3) Das Kämpchen längs der Wanncn-
becke

—
71

3n)Ein Stück am Heisterkamp . . .
—

hinterm Widey . . .
—

5) „ „ der Bettenberge . . 5 2

9) am Orthecke . . . 1 V4

V //
,, .... —

k/ 69V-

8) „ „ ohnweit Ortheckc . .
—

79V,

9) » „ am Haselholz . . . 2 82Z..

UZ „ „ ohnweit dem Leddergen
—

1012/,

11) „ „ au? „
— —

12) „ „ von? Widey herauf¬

schießend 1 60

>3) „ hinterm Frankengarten
—

88Z,

14) „ „ hinter Köpcns Garten .
—

06V,

(zehntpflichtig

nach Schirp.)
do.

(Ein Stiege

Zehnt

an Schirp)

(wodurch 2

Wege gehen)

— „ (Größe unbek.)

12'
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15) Em Stück hinter Köpens Garten Schffls, 83 V. Rth.

16) „ ans Bormanns- und

Leddergenweg schießend —
dto. 1

dto.

dto. —

zwischen Dortmunder u.

Heltwegs 1

zwischen Dortmunder u.

Bormaniisweqe ... —
dto.

dto.

vom Dortmnnderwcg

anfsGalgenhcckschießend 1
dto. 3

an der Pferdebecke . . 1

dto.

in den Heidäckern . . 2
dto. 1

dto. 1

dto. 1

am Siepen .... 5

33) Die Mulschenbeck 3

34) Ein Stück aus der Gathe ... 1

17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

26)

26)

27)

28)

29 >

30)

31)

32)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

41a)

42)

43)

44)

45)

NL.

und 41 a.

bei HoNmanns Garten —

hinterm Dieckkamp . . 1

ans der Bruchstraße . —

der Lütgendieck ... —
in der Becke.... —

am Gänsepoth ... —
dto.

am Brnchfelde dein

SchneiderBrockhanszum

Gewinn gethan.

Pastorcnkamp bei Gedern 7
das Land vorm Stein-

bcrge bei Wullen . .13

der Kamp bei Weg¬

manns Haus . . ca. 2

kleine Wiesche im Stcin-

bcrge 1

Das Lagerbuch zählt Nr. 43-

101

3

85 V,
79

63V.

400,

39V.

101V2

94 V,

35'/.

23V-

53V.

49V.
15

62Vs

73V.

75

84

37V.
46

23

59 Vz

86V2
52

95

72

20

8V2

50

10

Mitten ans

dem Stück

gehen 6

Zehnt-

garbcn nach
Stein-

Hansen.

l Davon V2

Zehent nach

I Steinhaus.

muß

Scheffel

Roggen alt

Maß an die

Kirche hier¬

aus entrich¬
tet werden.

-45 nicht ans, dafür aber 3 a

Ein Extrakt aus dem Lagerbuch vom 28. Juni 1820 und



unterzeichnet von Pastor Schmieding nnd Kirchenältester Ringelband fügt

dieser Liste noch hinzu:

4. 1. Dazu kommen in der Witt. Mark 8 Holl. Morgen 234 Rth. 89,

zwischen v. Elberfeld nnd Haarmann.

2 Eine halbe Gabe Holz in der Eichlinghofen- Mark.

3. Ein kleines Anschießholz vorm Stcinberge.

II l. Der Garten beim Pastoratshause.

2. Die Gärten hinter der Kirche zwischen Overbeck, Pampus, Köpe,

Niederstc-Hemcsoth nnd Schäper.

3. Ein Gartcnstück in Pampus Garten, zwischen Kackmanns, Dör-

manns und Kaltheuners.

7. Markcngerechtigkeit. Vor der Teilung war der Pastor

gleich andern Interessenten zur Hutschaft berechtigt, konnte Brand- und

Bauholz fällen nnd hatte 9 Schweinsrechte. Nach der Teilung erhielt er

Gehölz nnd Gerechtigkeit im Ardey zugewiesen, im Bruch und in der

Mark verblieb die Hntschaft.

Kap. Ii. Anliegendr Gründe nutzer Witte».

In nnd bei Witten:

1. Grüthlings Kotten zu Wullen. Auf Martini giebt er I Mltr.

Hafer alt Maß, 6 Hühner, 6 Stbr. Hofgcld, außerdem 2 Mähe¬

dienste. Thut zur Gewinnung, die beim Pastoren zu holen ist,

2 goldene Pistole» oder 2 Louis'dor. Von diesem Hofe hat der

Pastor zur Necepturwahl in Hörde ein Votum.

2. Ein Stuck Land, längs dem Steinberge herschießcnd nnd zwischen

diesen: und dem Eickelkamps Land gelegen.

3. Ein Stück Bauland, der Lückerskamp genannt.

4. Eine Wiese bei dem Hinkerskamp.

5. Ein mit Eichen- und Buchenholz bewachsener Anschluß a» diese

Lud 2, 3, 4 angeführten Ländereien, welche Steinberg genannt wird.

Liegende zur Pastorat gehörige Gründe bei Persebeck.

Es sind solche 1415 von den Freiherrn Hermann, Rotger nnd

Wennemar zu hiesiger Pastorat und viouri fundieret:

1. Ein Stück auf dem Gansacker, 2 Morgen.

2. „ „ hinter dem Garten, Hz „

3. „ „ Großekampsmorgcn i „

4. IHz Scheffelsede hinter Schulzen Garten.

5. l> „ über den Kempen.

6. Hz Morgen auf den: Stapelacker.

7. 2 Rüggeu aufm Kottling 3 Scheffelsede.

8. Kluppelskamp 5 Scheffelsede.

9. Hinter Krummen Garten 5 Scheffelsede.

19. Der lange halbe Morgen.

II. 1Hz Scheffelsede vor den Wieschen.
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12. i/z Morgen auf dem Stapclacker.

13. V2 „ » » Dahlackcr.

14. An Fleitmannskamp ^/ z Schcffelsede.

15. Eino ZLiese, das Pförtchen genannt.

16. Eine halbe Gabe Holz in der Eicklinghofer Mark, 11. Sept. 1771

bei der Teilung der Wittcner Vicary zngemittelt nnd besteht ein

Teil in Eichen- und ein Teil in Buchenholz.

Kap. III. Ausstehende Kapitalien.

Das Lagerbuch kennt solche nicht. Der schon angeführte Schmie-

dingsche Auszug zählt deren aber 6858 Thalcr ans, die ans dein Verkauf

Persebecker Ländercien erzielt seien.

Kap. IV. An Kornrenten und Zehentgerechtigkcit.

1. Sogenannter Meßhafer, welcher auf Martini fällig ist:

Overbeck, Oberste-Heimsoth, Nicderste-Heimsoth, Botterinann,

Grüthling, Goslich, Bnck, Metler, Albert, Dicckhoff, Borin

Berge, Ningelband, Surniaiin, Ahlenbeck, Stolting, Rnhrnia»»

je 2 Scheffel, macht 32 Scheffel; Sprenkelinann 4 Scheffel,

Summa 36 Scheffel.

2. Ans Ostermanns Hof zu Aiiiien zu Martini in Dortinnnsch Maß

3 Malter Roggen, 3 Mltr. Gerste, 6 Mltr. Hafer, 4 Fuder Holz,

4 Hühner. Der Hof muß jedes Jahr thun einen Dnngedienst

mit einem Wagen nnd 4 Pferden nebst einem Kerl, der den Mist

hilft aufschlagen. Er kriegt auf solchen Dungetag Essen nnd

Trinken, für jedes Pferd ^ Hafer Dortmnndisch Maß, muß auch

jährlich noch thnn eine» Baudienst, wobei auch Essen und Trinken

nebst Futter für die Pferde gereicht wird. — Die Kornrcntc rührt

her von einem gewissen Vermächtnis, wodurch der Pastorat

hier über die 5(1 Scheffelscde Landes im Annenschen Felde nebst

den Kotten Kloting und Dönhoff daselbst, auch Wiesen nnd

Markengcrechtigkeit in der Stockumcr Mark vermacht wurden.

Bei Gelegenheit des Niemeyerschen Concnrses 1772 nnd 73 suchte

Pastor Schmieding solche Stücke zu erhalten, strengte deswegen

auch einen kostbaren Prozeß an, doch ging dieser besonders vi

prnssorixtianis verloren nnd hat er sich mit den Pachten be¬
gnügen müssen.

3. Stcmbergs Gut zu Heven auf Martini: 1 Mltr. Roggen, 1 Mlt.

Gerste, 1 Mltr. Hafer in alter Maß.

4. Ans Niermanns Gut zu Bommern wird der Blutzehent von

Schweinen erhoben, des Ends der Pastor seine Schweine angeben

nnd das Zehntstück, wenn es ans einem Scheffel springen kann

nnd dahin erwachsen ist, von dem zeitlichen Pastoren »ach Will¬

kür ausgenommen werden kann. Außerdem zu Martini 1 Huhn.



Zeheut zu Bommern:

Woher solcher rührt, ist unbekannt. Derselbe ist für 10 Thlr. ver¬

pachtet. Zehntbar sind: Von Nicrmanus Land 10, Thiemauns 14,

Rehbeins 4. Ruhrmanns 5, Rummenys 2, Schmidts 2 Stücke; im ganzen

sind also 37 Stücke zchntpflichtig. sDie einzelnen Stücke iverden namhaft

gemacht.) Außerdem ist von Bockhoffs Land der Zehent zu entrichten.

Kap. V. Geldrenten nnd sonstige Einkünfte.

1. Kirchenmeister des Consistorii müssen cinnrtnliwr 7 Hz Stbr., also

jährlich 30 Stbr. zahlen.

2. Ans Lichtmeß und Joh. Baptiste müssen die Contribnablen des

Dorfes Armcnpfennige liefer», davon bekommt der Pastor jedes¬

mal 0 Stbr. Ans Ostern müssen ebenfalls Armenpfennige geliefert

werden, davon bekommt der Pastor die Halbscheid.

3. Wegmann zu Lütgendortmund muß ans der Herbstmesse 7 schwere

Stüber, sogenanntes Gefahrgcld, geben.

4. Nebcling zu Bommern zu Martini 3 Hühner nnd 3 Stüber.

5. Folgende Eingesessenen zu Bommern geben jährlich ans Cnniberti

einzusammelnde Gefahrfüße:

Nieder-Frielinghaus 2, Oberste-Frielinghaus 3, Overkamp 1,

Kleffmann 1, Rhcbein 3, Gölte 4, Niermann 4, Nuberde 1,

Schmidt 1, Nnmmenp 4, Thiemann 2, Auffermann 1, Haver-

mann 1, Bergmann 1, Münstcrmann 1, Nebeling 1, Rosendahl 1,

Middeldorf 4, Riese 4, Bockhoff 1, Geides 1, Ruhrmann 2, zu¬

sammen 22 Höfe — 44 Gefahrfüße. Diese Füße heißen Gefahr¬

füße, müssen vom Pastoren ans Cnnibertitag durch Boten in jedem

Hanse gefordert werden, im Falle aber solche nicht bezahlt, sollen

dieselben aber bis zu einer gewissen Summe duplieren.

0. Goßlich zu Witten giebt ans Martini eine Jahresrente mit 5

Thaler. Daß dieses nicht Zinsen sondern Rente» sind, hat Pastor

Wirß xor Incliontg. ansgewonnen.

7. Der Schulte im Stcinberge muß jährlich Montag nach Estomihi

eine Rente von o Thlr. zahlen, welche weil. Mordio v. d. Neck

zu einer Fastnachtspredigt gegen die Mißbräuche des Papsttums

gestiftet hat.^ Daß dieses eine Rente nnd in Stcinbergs Gut

gehörig, das zu Haus Witten ist, hat Pastor Wirß por luäiontn

ansgefochten.

Kap. VI. Ilxti!u»i«Ii»!nin, Areidentien und sonstige Gerechtigkeiteneines Pastoren zu Witten.

Der Pastor zu Witten ist gleich andern Predigern von allen ordent¬

lichen Abgaben frei. Es werden demselben auch zur Pastorat gebörigeu

Diese Predigt hieß, im Volksinnnd Mordios oder kurzwcgS MördjcS
Predigt.
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Gebäude in baulichein Stand und Wesen erhalten. Auch die Wege

längs dein Pastoratshofe werden von der Gemeinde repariert, jedoch muß

der Pastor die Wege vor seine» Ländcrcien selbst in Stand halten. Es

hat auch der Pastor sein Begräbnis in der Kirche und wird nach seinem

Absterben, solange derselbe über der Erde steht, vom Dorfe oder Gemeinde,

die dazu durch die Vorsteher aufgeboten wird, bcläntct. Außerdem ge¬

hören auch zur Pastorat und oorpornton vionr^ die befindlichen

Begräbnisse auf dem Kirchhofe wie auch die verliehenen Kirchensiße.

An Accidenzien vor jedesmaliger Amtsverrichtling ist

hicrsclbst hergebracht und gebräuchlich:

1. Für ein ehelich Kind zu taufen 1 Ort Branntwein^ und ein

Gehrkuchen.

2. Für ein uneheliches Kind sind die ordentlichen jnrn 1 Thaler 39 Stbr.

3. Für das Einschreiben eines neuangehcndcn Ehepaares ei» weißes

Schnupftuch und an Gelde 7^/z Stüber.

4. Für die Proklamation der Verlobten 2 Hühner.

5. Für die Kopulation, wenn solche in der Kirche geschieht, 1 Thlr.

15 Stbr. Opfer, davon 7 h/z Stbr. der nächste Freund des

Bräutigams und O/z Stbr. der nächste Freund der Braut ans

den Altar legen muß.

9. Für die Gegenwart beim Gcbctisch ans jeder Hochzeit 4, 5 bis

6 Brezel und einen Krug mit 2 Kannen Bier, so der Gastebitlcr,

ehe gegeben wird, zum Pastorathansc bringt.

7. Für einen Loßbricf wie gewöhnlich 1 Thaler.

8. Für Beerdigung einer Leiche mit oder ohne Lcichcnpredigt, wenn

solche vom Hause abgeholt wird, im Dorfe 49 Stbr., außer dem

Dorfe gewöhnliche jura. 1 Thlr., wenn aber solche nicht abgeholt,

sondern an den Kirchentrcppen mit dem Gesänge angenommen

werden, nur 15 Stbr.

9. Alle Monat wird Beichte gehalten, und ein jedes Beichtkind muß

geben 1 Stbr.

19. Jährlich werden gewöhnlich Kinder konfirmiert und giebt jedes

15—29 Stbr., auch wohl nur 19 Stbr.

11. Wenn Kranke privatim mit dem hl. Abendmahl bedient »verde»,

erhält der Pastor dafür 5 Stbr.

12. Für einen Geburtsbrief 15 Stbr.

13. Ans die sogenannten 4 Hochzeitstage hat der Pastor ein Opfer,

bei welchem die Manncspersonen aus der Gemeinde 1 Stüber

opfern müssen; beträgt jedesmal ungefähr 2 Thalcr und pflegt

alsdann ans solchen Tagen das Konsistorium mit dem Schulmeister

beim Pastoren zu Mittag zu speisen.

14. Bei Abnahme der Kirchen- und Armenrcchnnng empfängt ein

geistlicher Pastor von jedem 39 Stbr.

Hier liegt offenbar ein Schreibfehler vor. denn eine solche Bezahlung
war doch wohl ungewöhnlich.
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Soweit das Kirchlagerbuch. Es wurde, wie bereits früher bemerkt,
im 18. Jahrhundert augelegt uud hatte noch Giltigkeit im Iii. Jahr¬
hundert. Es ist austerordentlich lehrreich für die damaligen Verhältnisse,
denn es gicbt nicht blost ein anschauliches Bild über die Grosse des Pfarr¬
hofes und seine Einkünfte, sondern es berichtet über Sitten und Gebräuche
einer Zeit, die noch gar nicht lange verschwunden ist und nns doch schon
sehr befremdend anmuten. — Das Bild der Pfarreinkünfte in nnsern
Tagen würde natürlich ein anderes sein, denn gar viele Ländereicn sind
verkauft und der Erlös kapitalisiert. Die Stollgebührcn sind seit dem
1. Januar 1875 in Wegfall gekommen. Die Entschädigung, die nach
dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre den ersten beiden Geistlichen werden
mußte, betrug 947 Mark, der Küster hatte 281 Mark zu beanspruchen.

n. Küsteret und Lehrerstclle. Beide können nicht vergessen
werden, wenn von der Kirchengemeinde Wittens die Rede ist. Die Küsterei
gehört mit zur Bedienung der Kirche, und das Lehreramt ist ans der
Fürsorge der Geistlichen für die Gemeinde hervorgegangen. Die Acten
berichten über beide, sowohl Küsterei als Lehrerstclle, nur weniges. In
der Zeit vor der Reformation werden die Vieare zugleich die Jugend
unterwiesen haben. Mit der Aufhebung der Vicarstellcn mußten eigene
Personen für das Lehramt angestellt werden. Folgende Personen werden
genannt: Dietrich Tappe, Johann Stöltinck 1569, Mathias v. Kruckel
1621, Johann v. Stppel. N. Bone, N. Hidding, Anton Christian Bornc-
mann, Johann Caspar Bröcking, Clcff, Johann Friedrich Erlep, Heinrich
Cbristian Schulte, welcher laut Patent des Otrnnä clnolrs clo In Merl:
ot äs LsrZ (Gonvernements-Commissariat für die Provinz Mark) 1869
zum Lehrer der Gemeinde Witten angestellt wurde.

Patron von Küsterei und Schule war selbstredend auch der Gerichts-
hcrr, er stellte die ihm geeigneten Personen an und setzte sie auch ab,
wenn sie nach seiner Meinung das Amt nicht ausfüllen. So z. B. gab
Herr v. d. Reck dem Hidding den Lanfpast, weil derselbe ein Trunkenbold
sei, der für die Erziehung der Jugend sich nicht eigne. Herr v. d. Ritz
ernannte nach Ableben des Schullehrers Cleff „nach vorgezeigten rühm¬
lichen Zeugnisse» von verdienstvollen und glaubwürdigen Predigern diese
erledigte Stelle ganz allein und ohne das mindeste Znthnn der Gemeinde"
nach dem ihm zustehenden Rechte „den Johann Friedrich Erlep, bisher
Schnllehrer ans Bliedinghansen, Kirchspiels Remscheid" zum hiesigen Schnl-
lehrer, „daß er solche Bedienung baldmöglichst antreten und dieselbe der
Clev. Märk. Kirchenordnnng, dem Allerhöchsten emanirten Schnlregclinent
und den Königl. neuen Verfügungen wie auch den zweckmäßigen Anord¬
nungen seines vorgesetzten Predigers gemäß führen und als ein getreuer
Schulmeister, Organist und Küster überall bedienen und sich eines unsträf¬
lichen Wandels befleißigen solle". Dabei wurden ihm versprochen, daß
er nach verflossener Nachzeit der Ww. Clcff alle Revcnücn nach dem vom
Consistorio aus dem Lagerbnch extrahierenden Hebezettel" genießen könne.
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Am 1. Dez. 1794 versprach Erley, seine Obliegenheiten getreulich erfüllen
zu wollen.

Diese Obliegenheiten bestanden darin, daß er 1. den Schulunterricht

zu erteilen hatte, 2. daß er am Sonntage in der Kirche die Orgel

„schlagen" mußte, 3. daß er alle Arbeiten ausführte, die er als Küster

zu thun hatte, also die Glocken zu läuten, die Kirche zu reinigen, die

Leichen mit Gesang abzuholen, die sonntäglichen Gesänge vom Hanse

Witten zu holen u. s. w. Seine Function griff auch mit in das Amt

eines Gerichtsboten, denn freiherrliche Verfügungen, die in der Kirche zu

publizieren waren, hatte er dem Prediger zu übermitteln, resp. mußte er

sie selbst nach beendetem Gottesdienste der Gemeinde vorlesen.

Seine Einkünfte für ein vielbeschäftiges Amt gehen am besten ans

dem Lagerbuch hervor. Es heißt darin:

Tit. III, Kapitel l. Anliegende Gründe.

1. Das Schulhaus, Wohnung und dabei befindlicher kleiner Hofraum,

dieses war ungemein verfallen, auch die Schule selbst zu klein und

unbrauchbar, deswegen sich die Gemeinde 1774 resolvicrte, einen

Anstich an das alte Haus zu bauen und die Wohnung reparieren

zu lassen. Die nötigen Gelder dazu wurden teils ex ururio,

teils aus einem freiwilligen Beitrag der Gemeinde, teils durch

Collectiereu in fremden Gemeinden genommen^" — In diesem

Hause finden sich zum Gebrauche des Schulmeisters folgende

Mobilicn, die eigentümlich der Gemeinde gehören: ein großer

Thurmofen mit Pfeifen, ein Pottofen mit einer Bunge und Pfeife,

so 1783 angeschafft worden; Kette und Eimer am Wassergütt.

2. Der Garten wird ungefähr 6 Gartenstücke außer den Grasplätzen

betragen.

3. Ein Stück Land bei Heiles Länderci gelegen.

4. Ein Kamp zwischen Creugcldanzer Mühleubach und Widey gelegen.

ö. Ein Stück urbar gemachtes Land, so der Schule bei der Marken-

teiluug zugefallen und ein Maltersede groß ist.

6. Ein Garten längs dem Wege im Widey gelegen, der gegen Ab¬

tretung eines Stücks vom .Lüstereihosraum zur Landstraße in alten

Zeiten eingetauscht ist.

7. Eine Wiese hinter dem Orthecke, nahe bei Bormauns Wiese ge¬
legen.

8 Das Haus auf'm Bruch, so Henrich Große mit der Länderey

dabei in Lebcnsgewinu genommen; von diesem gebührt dem zeit-

" Dieses HauS mit dem „Anstich" ist jetzt noch vorhanden und dient als
WirtShans. Es steht an der Hauptstraße und hat die Nr. 17. Wiederholt ist es
durch Kauf in andere Hände übergegangen. Die guten alten Wittener früherer
Jahrhunderte würden jedenfalls erstaunen, wenn sie die Kanfsnnnncn hörten, für
die ihr altes SchnlhanS in der Jetztzeit Liebhaber findet.
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lichcu Schulmeister die Hälfte der jährliche» Pacht ml 3 Thlr.

15 Stbr., wie ihn» auch die Hälfte der Gewinnung competiert.

!1> Bei vorgcwesener Markenteilnng ist dein Schulmeister, der sonst

freie Austrift, Hntschaft nebst nötigem Brand und sonstigem Holz

ans der Mark besaß und dem, wenn Mast war, 3 Schweius-

Mast-Ncchte zustanden, ein Gehölz im Ardey neben des Freiherr»

v. Elberfeld und des Pastoratsholzes zugemittelt und abgemessen

worden, welches ungefähr . . . Morgen , . . Ruthen-" groß sein
wird.

Besitzt auch noch gleich anderen Interessenten der Gemeinde die

Hntschaft.

Kap. II. Zur Schule gehörige Kapitalien sind nicht vorhanden.

Kap. III. Zur Schule gehörige Renten.
Ans Martini jeden Jahres wird von einem zeitlichen Schulmeister

gesammelt und an Kornrcnten von folgenden cluntidus eingenommen:

Metler ^/z Schffl. Roggen, Nnhrmann, Burk, Goslich ebenfalls je ^ Schffl.

Roggen.

Kap. IV. An den zur Schule gehörigen Geldrenten
und sonstigen Einkünften.

1. Ein zeitlicher Schulmeister erhält jährlich ans Martini aufm hoch¬

adeligen Hanse Berge 5 Thaler.

2. Ans dem Armenstock competieren dem Organisten und Schulmeister

qnartaliter 1 Thaler 30 Stüber.

3. Auf Ostern liefern die Contribncnten Pfennige, die zwischen dem

Pastoren und Schulmeister zu gleichen Teilen geteilt werden.

4. Ans Lichtmeß und Johannis Baptist liefern einige Contribncnten,

wovon das Armenlagerbuch nähere Nachweise geben wird, gewisse

Armenbrote, hiervon competieren dem Schulmeister jedesmal 4,

mithin jährlich 8 Brote.

5. Auf Osterabend hat ein Schulmeister zu Witten durch Witten,

Pferdedecke, Bormann, Langendreerholz, an der Krone, durch Wannen

und an den Hänsern am Crengeldanz, Orrhecke und Wittener

Bruch einen Eicrgang, wobei das Hans Crengeldanz statt der Eier

einen halben Schweinskopf zu geben pflegt.

6. Auf dem 2. Pfingsttage ist der Schulmeister berechtigt, durch

das ganze Gericht Witten ausschließlich jenen, die beim vorigen

Umgang daraus besucht sind, einen Eiergaug zu halten und hat

derselbe sodann eine Mittagsmahlzeit. Auch vom Gerichte Her¬

bede gehört der Stahlhammer oder vielmehr die Wohuuug dabei

iu diese Umgänge. Es pfleget nicht jeder Eier zu geben, doch

8 Morgen 231 Rutheu 5' Fuß.
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soll das Recht sein, daß der Bauer für 4 und dir Kötter für

2 Stüber Eier reichen innß, daher denn die meisten mit Geldc,

verschiedentlich zu K, auch wohl zu >2 Stüber diesen Abtrag thnn,

Kap. V. Außerordentliche Einkünfte nnd nvclcknnti« eines
Schulmeisters zn Witte».

1. Das wöchentliche Schulgeld beträgt oräinniro von jedem Kinde

l Stüber, von einem Rechner aber 2 Stüber.

2. Ans Fastabend giebt jedes Kind an sogenanntes Hcbewegengeld
— 1 Stüber

>8. Ans Christag empfängt der Schulmeister von jedem Kinde l Stbr.

Opfergcld.

4. Für Feuerung im Winter giebt jedes Kind 2 Stbr. Kohlgeld.

5. Für das Anschreiben der Gaben ans Hochzeiten nach Maßgabe

der Größe 19, 15, 20 Stbr., auch wohl höher.

6. Für Bedienung bei der Taufe eines unehelichen Kindes 39. Stbr.

7. Für Bedienung bei der Taufe eines ehelichen Kindes ein Hz Pfd.

Gcrkuchcn, sonst Mahlzeit, wenn solche gegeben wird.

8. Für Aufbringen des Proklamationsbuches zur Kanzel von Neu-
verlobten 3 ' . Stbr.

9. Bei einer Kopulation in der Kirche ein weißes Schnupftuch uud
LZtbr., bei Hanskopulatioueu wird dasselbe gegebe».

lll. Bei Leichen, wen» solche im Dorfe im Hanse abgeholt werden

29 Stbr., außer dem Dorfe 39 Stbr. Wenn sie aber nicht ab¬

geholt sondern an den Kirchentrcppen angenommen werden 7Hg Stbr.
1 ?. Für Bedienung bei einer Privatkommnuniou eines Krauken mäinniro

2Hz Stbr.

12. Für Verfertigung der Kirchen- und Arineurcchnung nach Maßgabe
der daran verrichtete!? Arbeit.

Sonst ist noch zu merken, daß ein zeitlicher Schulmeister von allen

ordentlichen Abgaben frei und nur an Thomasgeld jährlich am St. Thomastag

9Hg Stbr. abzuliefern hat. Es werden demselben auch seine Gebäude

von der Gemeinde in baulichen Stand nnd Wesen erhalten, wie er denn

auch seine Kirchensitze nnd Begräbnisstellen anf'm Kirchhof, wie die Rollen
derselben nachweiset, besitzet.

Ein Extrakt aus dem Kirchenlagerbnche vom Jahre 1829 grenzt die

Küstereirenteu von denen der Schule ab. Darnach gehörte zu den
Küstereirenten:

1. der Garten beim Schulhause, 2. das Kämpchcn zwischen dem

Crengeldanzer Mühlenweg und dein Widey H2 Scheffelse groß), 3. ein

Garten längs dem Wege im Widey. — Erbgrundzins von Häusern:

Putsch giebt auf Martini Erbgrundzins, desgleichen Hagemann sBädecker).

LZ ch nlrenten : liegende Gründe: 1. Ein Stück urbar gemachtes

Land au den Wittener Markengründcu in Widey ^ 1 Maldersche.

2. Eine Wiese zwischen den Crcngeldanzer und Bormanns Wiesen, der



Sandknhle gegenüber. 3. Holzungen ii» Ardey 4 Morgen. !!, Pachte:

I. Große muß jährlich Pacht geben 4 Thlr., dazu Lebensgewinn. 2. N.

jährlich pro Mai 1 Thlr. berl. Cour.

Die Zeiten haben sich auch hier geändert. Die Küsterei wurde vom

Schulamte getrennt, nnd die Schule wuchs mit der Entwickelnng der

Gemeinde zu einem selbständigen Körper, der zwar in enger Verbindung

mit der Kirche steht, aber doch seine eigenen Wege geht. Die Geschichte

der Schule des 19. Jahrhunderts ist zwar an sich wuchtig und verdienstlich,

gehört aber nicht in die Geschichte des Kirchenwesens.

o. Das Ar in enwese n. Die Fürsorge der Armen war eine kirch¬

liche Institution und darf deswegen in einer Kirchengeschichte ebensowenig

wie das Schulwesen fehlen. Vorzeiten heißt es, ist am Dortmunder Wege

ein Siechenhaus gewesen, welches aber zeitweise den Armen zum Aufent¬

halte angewiesen wurde. Hernach befand sich im Dorfe ein Armenhaus

mit einer dazu gehörigen Wiese. Letztere, in der „Pferdebecke" gelegen,

brachte an Pacht 1 Thlr. 49 Stbr. ein. Sic stammte von 2 Geschwistern

Br. her, welche bis ihr Lebensende Almosen von der Gemeinde empfangen

hatten nnd darum nach dem Edict vom 18. Mai 1736 ihren Nachlaß den

Armen überweisen mußten. Laut Sentenz vom 17. Mai 1744 wurde die

Wiese als dem Armcnetat zugehörig, bestätigt.

V. Steinen schreibt, daß das Armenhaus 2 Wohnungen nnd schöne

Einkünfte habe. In der That sind durch Schenkungen, Vermächtnisse und

regelmäßige Beiträge der Gemeinde nach nnd nach kleine Kapitalien ange¬

sammelt worden, deren Nevenüen zeitweilig den Zuschuß überstiegen, den

die Gemeinde den öffentlichen Armen zubilligte. Die Schenkungen rühren

zum Teil von den adeligen Familien hiesiger Gemeinde her. Namentlich

wurde der Armenfonds vergrößert durch einen Vergleich ans dein Jahre

1596, als es sich darum handelte, einen Mord zu sühnen, den Harden¬

berg Stacl von Holstein 1585 an Wennemar v. Brembt verübt hatte.

499 Thaler sollten die Armen erhalten., Aber Hardenberg vergaß ebenso¬

wohl die Abtragung des Kapitals als auch die Entrichtung der jährlichen

Zinsen im Betrage von 29 Thlr., weswegen 1653 die Armenprovisorcn

auf Regelung der Angelegenheit drangen. Das Kapital war jetzt.bereits

auf 1549 Thaler angelaufen. Der Besitzer von Steinhansen erklärte,

eine solche Summe nicht zahlen zu können, weswegen ihm ein Ablaß von

699 Thlrn. bewilligt wurde. Für das Stammkapital von 499 Thlrn. wurde

der Wittcner Zehnt verpfändet, der fortan verpachtet wurde. 1748 hat

endlich der Herr v. Elberfeld den Zehnt eingelöst und damit eine häßliche

Angelegenheit ans der Welt geschafft. — Laut Testament vermachte Fräulein

Sophie Elisabeth v. d. Reck, Stiftsfränlein zu Herdecke 199 Thlre., die

entweder zur Unterhaltung des lutherischen Pastors oder der Armen ver¬

wandt werden sollten. Es scheint aber, daß die letzteren von dieser Zu¬

wendung einen Gewinn nicht gehabt haben, das Lagerbnch weiß wenigstens

nichts davon. — Außerdem vermachte dasselbe Fräulein den Armen alles,



was nach ihrem Begräbnis an Fleisch, Bnttcr, Brot, »nd anderen Eßwaren

wie anch an Korn in dein Nachlaß sich vorfinden sollte, — 1024 schenkte

Fräulein Knnignnde v, Holstein, Aebtissin des freiwcltlichen Stiftes Asbeck

den Arinen IVO Thaler, — 1091 vermachten Dietrich Overbeck und Bnck

den Armen 3 Obligationen, sprechend ans das Gut zu Wannen und den

Herrn v, Elberfeld zu Herbede,

Die Verwaltung des Armenfonds lag den Armcnprovisoren ob. Ihrer

waren stets 2 vorhanden und wurde der eine von den Hans Wittenschen,

der andere von den Steinhanscnschen Contribuablcn gewählt. Die Auf¬

stellung der Armenrechnnng und die Verteilung der Armengaben geschah

alljährlich vom Gerichtsherrn unter Zuziehung des Consistorinins »nd der

Provisoren. Die Armenrechnnng vom 1. Dez, 1708 — 10. Fanuar 1709,

fuhrt folgende Zahlen auf:

Einnahme der Armeneinkünfte an Zinsen von Kapitalien, so ausstehen:

Soll: 353 Thlr. 48 Stbr. 0 Pf. Ist: 70 Thlr. 20 Stbr. Rest 283

Thlr. 28 Stbr. 0 Pf. An Kapitalien werden aufgezählt: 400 Thlr.,

214 Thlr. 53 Stbr., 193 Thlr. 23 Stbr., 13 Thlr., 300 Thlr., 200

Thlr. Ferner: 13 Lxhffl. Roggen und 13 >schffl. Gerste, gewöhnlich

Pcnsionskorn genannt und mit 13 Thlr. gangbarem Gclde angeschlagen.

Unterstscht wurden in dem Jahre 5 Personen und zwar erhielten 3 davon

vom 4. Dez. 1708 — 8. Jan. 1709 je 4 Thlr. 50 Stbr. alt Geld

oder 4 Thlr. 1 Stbr. laufendes Geld. 2 Personen bekamen in demselben

Zeiträume je 2 Thlr. alt Geld oder 1 Thlr. 40 Stbr. gangbares Geld.

An Reise und Zehrnngskostcn für Colleetanten waren 11 Thlr. Ii! Stbr.

in den Etat gestellt.

Die Armenkapitalien wurden nach Bedürfnis untergebracht. Schuldner

waren zum Teil die Gemeinde, zum Teil Privatpersonen. So z. B. lieh

1590 v. Stanunheim 30 Thlr. und verschrieb dafür 3 Scheffel hart Korn.

So lieh 1023 die Gemeinde 15 Thlr.

Den besten Einblick in den Armenetat gewinnen wir, wenn wir das

Lagerbuch zur Hand nehmen. Darin heißt es:

Kapitel Ii. An Geldrenten und sonstigen (l-niouos.

1. Der Kötter Borgmann hat aus seinem Gute jährlich 5 Thlr. zu
entrichten.

2. Körmann muß ans seinem in Gewinn habenden Gntc den hiesige»

Armen jährlich eine Rente von 34'/z Stbr. geben. Es soll diese

Rente ans einer Obligation eines Henrich Körmann 1004 den

10. März, so Johann Möllermann den hiesigen Armen legieret,
herrühren.

3. Hans Hardenstein muß jährlich eine Rente von 52^/z Stbr. geben.

Es findet sich davon in einein alten Armenbnche die Nachricht,

daß die wohledle, ehr- und vicltngcndsainc Beatrip v. Brembt zu

Dobing im Stifte Münster den Armen zu Witten um Gottes
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Wille» gegeben habe 39 Thlr. Cour,, davon alle Jahre am Hanse

Hardenstein zur Pension ans das Fest Petri »nd Pauli nxostolorum

empfangen werden 79 Orthsthaler.

-1. Hiesige sämtliche Contribuenten sind den Armen verschiedene

Kapitalien in alten Zeiten schuldig geworden und haben solche

mit 13 Scheffel Roggen und 13 Scheffel Gerste alt Mas; ver¬

pensioniert, welche aber seit mehr denn 39 Jahren hierfür 13 Thlr,,

die von den Contribuenten zusammen laut befindliche Rolle

und Spezification alljährlich bezahlt werden müssen, belassen sind.

5. Auf Maria Lichtmesz und Johannis IZnptistn werden des Nach¬

mittags in der Kirche vom Prediger »nd provisoribus der Armen

gewisse Armenpfennige, die sich zu 19^ Stbr, belaufen, einge-

hoben; der Prediger erhält davon li Stbr. und das übrige wird

in den Armenstock gewöhnlich geworfen.

Die Rolle der ckntirrm befindet sich

Auf eben diese Tage müssen 18 Contribuenten jeder eines,

also 18 Brote in der Kirche abliefern, wovon der zeitliche Schul¬

meister 4 Stück, die übrigen aber unter die Armen verteilt werden,

wovon jedoch der Pustcntretter 2 Stück vorab erhält.

Kap. III. An uusstelicnven Kapitalien.

1. Die Contribuenten zu Witten verschulden den hiesigen Armen laut

Obligatio» ä<z nmu» 1659 499 Thlr. Kapital,'^ die Zinsen davon

werden mit 29 Thlr. aus der Receptorkasse alljährlich erhoben.

2. 77. 77. in Witten ist laut Obligation von l 655 den Armen zu

Witten schuldig 13 Thlr. Kapital und »ins; solche alljährlich ans

Martinitag mit 39 Stbr. verzinsen.

3. 77.77. zu Witten ist laut gerichtlicher Obligatio» vom 11. März

1769 den Armen zu Witten 69 Thlr. schuldig und müssen solche

zu 5 °/g verzinst werden.

7. 77. 77. zu Witten ist laut gerichtlicher Obligation vom 27. Sept.

1771 schuldig 89 Thlr. Kapital und müssen solche zu 5 °/g ver¬
zinst werden.

5. 77. 77. zu Heven ist den Armen schuldig laut Obligation vom

23. Ort. 1772 199 Thlr. und müssen solche mit 5 °/g verzinst
werden.

6. Contribuable und incontribuable Einwohner zu Witten sind laut

Obligation 23. Ort. 1773 und gerichtlicher Confirmation vom

18. Dez. 1779 den Armen zu Witten 199 Thlr. schuldig und

müssen solche mit ö verzinst werden.

7. Das hochadclichc Haus Berge ist laut Gerichts und mit des

Freiherr v. Ritz Hochwohlgcb. eigener Hand unterschriebenem Ver-

" Das ist jenes Stcinhanscnsches Sühnegcld, wavon oben geredet wurde und
das v. Stacl ans die Schultern seiner Gntsbaueru abgetragen hatte.



gleich vom I. April 1778 den Armen hicrselbst 599 Thlr, schuldig,

lind erheben die Armen zwar Inhalt gedachten Vergleichs in den

ersten 12 Jahren, hals binnen welchem es hochgcdachter Herr¬

schast srci bleibt, nach ihrer Conovienz stückweise das Kapital ab¬

zulegen) nur 11 Thlr. 15 Stbr. alt Geld, jedoch nach Verlans

dieser Jahre muß das Kapital entweder landesüblich verzinst oder

kann aufgekündigt werden.

Da der in gedachtem Vergleich vsrlrypotbösints Ruhrmanns¬

kotten verkauft, so ist nachher unterm 22. Mai 1788, von Sr.

Excll. dem Freiherrn von Ritz zur spezielle» Hypothek die Korn¬

mühle substituiert.

8. IK. 17. zu Witten ist laut Obligation vom 18. Dez. 1779 den

Armen zu Witten 6 Stück goldene Konis'dor schuldig, und müssen

solche mit 5 °/g verzinst werden.

9. 17.17. zu Witten ist laut Obligation von 29. Dez. 1779 den

Armen schuldig 59 Thlr. und müssen solche mit 5°/g verzinst werden.

19. 17.17. zu Witten ist laut Obligation vom 18. Mai 1789 und

gerichtlicher Confirmation vom 12. Okt. 1782 den Armen zu

Witten 59 Thlr. schuldig und müssen solche mit 5 Thlr. j?)^

verzinst worden.

Kap. IV. Au Kornrcnten.

1. Schäper zu Witten giebt jährlich ans seinem unterhabenden Kotten

den Annen z» Witten 2 Scheffel alt Maß Roggen.

2. Grave desgleichen 1 Scheffel.^

Kap. V. An crtrnvrdimnrcn Einkünften.

1. Die Almosen- oder Armenkasse, welche plus min. jährlich zu 29

Thlr. angeschlagen werden kann und woraus der zeitl. Organist

guurtul. als ein Gehalt 1 Thlr. 39 Stbr. und der Pnstcntrettcr

45 Stbr. erhält.

2. Die Armenkrüge, welche sx «znrors puupsrum angeschafft und

ans Hochzeiten gegen ^ Stbr. von jedem und Bezahlung der zer¬

brochenen verliehen worden.

3. Bei einer jeden Hochzeit werden den Armen von dem Hochzeiter

3 Roggenstuten und 3 Stbr. am Gabctisch ausgeteilt und vom

Gastebitter dem Prediger zur Austeilung zugeschickt.

259. Register der Contribuenten, die zu dem uck 13 Thlr.

aecordierten jährlichen Pcnsionsschatz beizutragen schuldig sind,

und weil dieser Schatz in 2 Jahren eine Kleinigkeit variieret,

so sind sie ans 2 Jahre entworfen.

- Jedenfalls 5 °/„.
Das waren die 3 Scheffel „hart Korn", die v. Stannnhciin 1590 für ein

Kapital von 30 Thlr. den Armen verschrieben hatte. S. o.



1. Jahr 2. Jahr 1. Jahr 2. Jahr

1. Sprenkclmann ITH. 3'/, Stb, 1
2. Bottermann 372. „

TH.IIStb. 31. Albert 13'-, St. 13"/, St.
38 „ 32. Ahlcnbcck 16 10'/- ,,

3. Bormann 37 hl. „ 38 „ 33. Vettebrodt 8'/- 3 ..
1. Schulte 37' .. 38 ml. Schäpcr 3' /, „ 3"/, „
5.0 vcrbeck 35'/. 36'/..„ 35. Kaiser 3"-, 1 „
6. Goslich 317/ I 32'/,.. 36. Heile 3"/, ,, 1 „
7. Grnthling 26'/.. „ 21 .. 37. Grave 37« „ 1

8. Niederste Hcimsoth36 „ 31 .. 38. v. d. Brügge 17, 2

!). Buck 18"/, ,, 13' 33. .Kreft 16 16'.7 //
16. S »ermann 22'/,. „ 23 '.. 16. Krächter 17, 2

11. Dieckhofs 15 15'/,.. 11. Auffcrman» 3", „ 1

12. Gerlina 15 15'/i... 12. Strohschneider 37, „ 4 „
t 3. Vorm Berge 15 15' , 13. .Koch 3'7, 1 .

11. Methler 15 15'/./.'' 14. Schmidt 1', „ 1'/,

15>. ütingclband 1«"/, 13'//.. 15. Brinkmann '3'/, „ 3"-'

11!. Stölting 13'/, .. 11 16. Daain 37, „ 1 ' I
17. .Krombcrg 11't 12 .. 17. Dörmann 37, „ 1 „
18. Nnbrmann 11'/, . 12 .. 18. Hertmann 2"/ 3 „
13. Üiölckcn 11'/, .. 12 .. 13. Engbcrt 3"F " 4 „
26. Schrickling 16 >6'/.,.. 56. Hollmann 3"/, „ 4
21. Markmann 11'-, .. 12 I 51. Giesc 1'/, 4"/,
22. NenhauS 11'/, .. 12 .. 52. Stratmann 3"/, „ 4

23. Ostcrmann 1>7, 12 .. 53. Nachtcrmann 3"/« .. 4 „
21. Franckc 11'/. . 12 ,. 51, Kipp 37, „ 1 „
25. Dning 11'/, 12 55. Starmann 3'/« „ 3"/, „
21!. Plattfuß 3'/, .. 3"/,'' 56. Steiler 3"/« „ 4 „
27. Köpe 11'/, .. 12 ,. 57. Bremkamp 1 1

28. Pampns 11'/, 12 .. 58. Vahlcnthorn 1 1 ,,
23. Möller 11', „ 12 ,. 59. Kackmann 3"-, „ 4 „
36. Kalthcnner 11". . 12 ., 66. Borgmann 3'/, 9'7« „

263. Verzeichnis der Contribnenten, die auf Lichtmeß, Ostern

und Johannis Baptist» die Pfennige des Nachmittags in der Kirche abtragen

müssen: Kalthcnner, Kreinberg, Brinkmann, Platfnß, Stratmann, Franke,

Kipp, Giesc, Bormann, Borgmann, Kackmann, Grawe, Heile, Nölcken,

Kreft, Dörmann, Vettebrodt, Schäpcr, Möller, Ostcrmann, Rachtcrmann,

Koch, Heckinann, Hollmann, Vahlcnthorn, v. d. Brügge, Daain, Gcrliitg,

Strohscheidcr, Markmann, Neinert, Schmidt, Köpe, Steller, Dning, Pampns,

Schnelling, Nenhaus, Krächter, Engbert, Bremmenkamp, Anffermann,

Staarneann, Kaiser 43 Personen je 1 Fuchs. Von diesen Füchsen

lPfennigen) erhält der Prediger ans Lichtmeß und Johannis 6 Stbr, die

übrigen bekommen die Armen. Ostern aber werden solche zwischen den:

Prediger und Schulmeister geteilt. DnZ. 265. Verzeichnis der Brote,

so ans Lichtmeß und Johannis Baptist» von folgenden Cnntribncntcn in der

Kirche abgeliefert werden müssen:

Ningelband, Surmann, Vorm Berge, Albert, Oberste-Heimsoth, Niederste-

Heimsoth, Sprenkelmann, Rnhrmann, Stölting, Bnck, Dickhoff, Ahlcnbcck,

Schulte, Goslich, Overbeck, Bottermann, Grüthling, Methler — 18 Personen

ü 1 Brot. Von diesen 18 Broten bekommt ein zeitlicher Schulmeister
13
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jedesmal 4 Stück, der Pustentrctter 2, und die übrigen werden unter die
Armen verteilt.

x, Gründung eines evangelischen Krankenhauses. Wie

schon weiter oben mitgeteilt worden ist, besaß Witten in alten Zeiten am

Dortmunder Wege ein „Siechenhans," in welchem zeitweilig Leprakranke

nntergebracht wurden und welches deshalb auch geradezu „Leprosenhaus"

genannt wurde. In einer uns unbekannten Zeit ist dieses Hans aber

weggebrochen worden und mußte die Gemeinde fortan ein eigenes Kranken¬

haus entbehren. Die anwachsende Bevölkerung erheischte aber dringend

de» Bau eines solchen Hauses. Die katholische Gemeinde machte einen

Anfang damit und erwarb an der Ardeystraße ei» Krankenhans. Dieses

diente zunächst auch den evangelischen Kranken. Zu Anfang der 00er

Jahre dachte aber auch die evang. Gemeinde an die Gründung einer

Krankenanstalt. In der Pferdebach kaufte sie ein geeignetes Grundstück

und ließ bier einen Bau aufführen. An 200 Personen gaben Geldspenden,

um die Anstalt sicher zu stellen. Am 25. Okt. 1863 wurde das Hans

durch den damaligen Superintendenten I)r. König eingeweiht. 1875 mußte

bereits ein Anbau erfolgen. Am 14. November desselben Jahres weihte

der Sohn des Superintendenten, der Pfarrer König, denselben ein. Am

23. Sept. 1888 feierte die Gemeinde das 25 jährige Bestehen des Hauses.

Aus der Kanzelrede des Superintendenten König geht hervor, daß von

den 200 Gebern noch 5t) am Leben waren. Während der 25 Jahre

hatte die Anstalt 12000 Kranke verpflegt. Von auswärtigen Gästen hatte

sich der Pastor Fliedner ans Kaiserstverth zur Jubelfeier eingefunden,

isein Vater war bei der ersten Einweihung ebenfalls zugegen gewesen.

1890 ging das Krankenhaus in die Verwaltung der Diakonissenanstalt,

die in diesem Jahre in Witten gegründet wurde, über. In dem Vertrage

heißt es, daß die Gemeinde die Amortisation der noch auf der Anstalt

lastenden Schuldsummen zu tragen hat. Im Jahre 1901 ist diese Schuld

getilgt. Die neue Verwaltung verpflichtet sich aber, während dieser

Tilgnngszeit alljährlich den Reinertrag, welcher auf an. 2300 Mk. ermittelt

ist, an die Gemeinde zu zahlen."' Von l906 a» giebt die Verwaltung

nur eine Änerkennnngsgebühr von jährlich 10 Mk. Am 19. Okt. 1890

wurde der Leiter der Diakonissenanstalt feierlichst in sein Amt eingeführt.

p>. Das Waisenhans. Ein solches ist in frühere Zeiten in

Witten nicht gewesen. Am 4. Nov. 1878 wurde eine erste Versammlung

abgehalten, in welcher über Gründung einer solchen Anstalt berate» wurde.

Daß Ergebnis war, daß ein Vorstand gewählt und Statuten beraten

wurden. Das Hans soll einen evangelischen Charakter haben und vor¬

zugsweise für Mädchen bestimmt sein, doch können auch Knaben im Alter

von 3-0 Jahren aufgenommen werden. Andere Confcsfionen sind zugelassen,

doch müssen sie sich der Hausordnung fügen. Die Leitung der

Anstalt wird einer Diakonissin übertragen. Mitglied des Vereins wird,

Die iiirchcnvcriretnng hat von dieser Verpflichtung Abstand gcnonnncn.



welcher entweder jährlich einen Beitrag von 10 Mk, oder auf einmal

300 Mk. zahlt. Der Vorstand besteht aus 15 Personen, und zwar soll

dazu gehören 1 evang. Pfarrer, je I evang. Mitglied des Magistrats und

der Stadtverordnetenversammlung, die übrige» Vorstandsmitglieder werden

in der Generalversammlung gewählt. Am 23. Januar 1879 wurden die

Statuten veröffentlicht, am l3. März desselben Jahres der Bau des

Hauses ausgeschrieben, am 17. April genehmigte die erste konstituierende

Versammlung Bauplan, Kostenanschlag, Statuten und den vorläufigen

Vorstand. Am 25. April fand die Grundsteinlegung statt. Das Haus wurde

im Schützenhölzchen erriebtet. Der Platz war l Morgen, groß und hatte

der Besitzer Krumme denselben teils geschenkt, teils für den mäßigen Preis

von 1500 Mk. dem Verein verkauft. 1173-1 Mk. waren in kurzer Zeit

durch freiwillige Zeichnungen auf gebracht worden. Am 1. Mai 13.311 beschloß

die Gemeindevertretung, die Klingelbeutclgelder dem Waisenhaus fortan

zuzuwenden. Am 4. Juli 18811 wurde durch den Superintendenten König

das Haus eingeweiht. 2011 Personen fanden sich bei der Feier ein. An

Schuldenlast hatte die Anstalt jetzt noch 40110 Mk. zu tragen. Am

III. Januar 1882 wurden dem Waisenhanse die Rechte einer juristischen

Person verliehen. HAm 3. April wnrde ein Bericht veröffentlicht, darin

heißt es: 18 Waisen sind jetzt in der Anstalt, 5 sind entlassen. Die

Liste der Schenkungen und Vermächtnisse besagt: Frl. Julie Bcrger schenkte

7019,55 Mk., Frl. Helene Haarmann 8000 Mk., Karl und Louis Berger

3000 Mk., die Eheleute Louis Berger aus Anlaß ihrer silbernen Hochzeit

311110 Mk. Die Zinsen letzterer Summe sollten zu einem Sommer-

vcrgnügen für die Waisen bestimmt werden.) 2>1 Juni 1884 wnrden die

letzte» Schulden der Anstalt im Betrage von 2500 Mk. von Julius

Lohmann abgetragen.

«1. Das evang. Vereins!) ans. Im Juni 1868 erließ ein

Comitee zur Errichtung eines VereinsbanseS „Herberge zur Heimat" einen

Aufruf, in welchem um Spendnng von Gaben gebeten wnrde. Die Gaben

flösse» so reichlich, daß bereits am 3. Aug. der Bau im Kostenanschläge

von 5 901 Thlr. 9 Sgr. 6 Pf. ausgeschrieben werden konnte. Der Grnnd-

platz kostete 1>40 Thlr. Am 28. August wnrde der Grundstein gelegt.

Am 17. Oktober 1869 erfolgte die Einweihung durch Pfarrer

Leesemaun. Seiner Rede legte er 1. Sam. 7:12 zugrunde.

Am 25. März 1870 bekam die Anstalt die Rechte einer juristischen

Person verliehen. Am 27. März 1879 wnrde der Anbau aus-

geschrieben. Seit dem 1 Okt. 1889 wnrde das Vereinshans zugleich eine

Ratnralverpflegungsstatiou für reisende Handwerker. Bon Okt. 1889 bis

Febr. 1890 konnten 662 Personen mit einem Kostenanfwande von 443

Mark verpflegt werden. Die Polizei machte bekannt, daß diese Summe,

wenn die Herberge nicht gewesen wäre, an den Thüren der Bürger zusammen

gebettelt worden wäre, und daß seit der Errichtung der Verpflegungsstation

die Hausbcttelei abgenommen hätte — Seit dem Anbau von 1879 be¬

nutzte die Kirchengcmeiude an hohen Festtagen den Saal zur Abhaltung
13»



eines Gottesdienstes. — Seit der Gründung hatte der Gesellenverein

statutenmäßig das Recht, seine Sitzungen im Vereinshanse abzuhalten.

Ebenfalls tagt darin der Gesellenverein. — Am 21. Okt. 1894 wurde das

25jährige Bestehen des Hauses gefeiert. Der Festredner Pastor Lecsemann

legte denselben Text wie bei der Einweihung zugrunde. Ans der Hans¬

statistik führte er an, daß das Haus in dem ersten Jahre ?336 Fremde

in 159(1 Schlafnächtcn, im ganzen aber 89417 Gäste in 118811(1 Schlaf¬

nächten beherbergt habe.

41. Die altluthcrische Gemeinde.

An den Namen Birkenhoff knüpft sich die Gründung einer altluthe -

r i s ch e n Gemeinde. Besagter Pastor hatte sich während der kurzen Zeit

seines Hierseins ein ungewöhnliches Maß von Liebe und Vertrauen erworben.

Als er nun infolge seines Konfliktes mit dem Presbyterinm am lti. Aug.

1895 sein Amt niederlegte, glaubten seine Anhänger Schritte unternehmen

zu sollei?, um ihn zu halten. Eine angeblich 311911 Unterschriften tragende

Petition wurde au das Cousistorium gesandt, in welcher gebeten wurde,

Birkenhoffs Amtsniederlegung nicht zu bestätigen. Gleichzeitig wurde

dem Presbyterinm Mitteilung gemacht, ans welchem Anlaß und in welchem

Sinn man sich für Birkenhoff verwende. Letzterer selber wurde bestürmt,

seine Kündigung rückgängig zu machen, doch war er der Ansicht, daß es

seine Ehre verlange, die Kündigung aufrecht zu erhalten.

Das Consistorium nahm sich der Sache an und wies de» Birkenhvff

an, einstweilen seine seclsorgerische Thätigkcit fortzusetzen, ungeachtet das

Presbyterinm bereits am 19. Aug. die Kündigung angenommen hatte. Es

sandte einen Commissar, den Generalsupcrintcndenten Dir Nebe, welcher

am 29. und 311. Okt. mit dem Presbyterinm verhandelte und daraus auf

Birkenhoff einwirkte, um ihn zu vermögen, daß er die Bedingungen erfüllte,

ans Grund deren das Presbyterinm die Kündigung als nicht geschehen

ansehen wollte. Allein Birkenhoff konnte sich solchem Verlangen nicht fügen.

Ans seinen Schriftstücken, die er am 8. und 15. November und endlich am

21. Dezember dem Konsistorium einsandte, ging hervor, daß er ver¬

langte, die Vorgänge, die zur Amtsniederlegung geführt hatten, sollten

einfach ignoriert (verde», oder andernfalls beantragte er eine Disziplinar¬

untersuchung gegen sich selbst. Beide Wege waren ungangbar, wes¬

wegen das Cousistorium am 4. Januar 1896 seine Amtsniederlegung

bestätigte. In diesem Schriftstücke stellte die Behörde dem Pfarrer

das Zeugnis aus, daß er nicht ohne sichtbaren Segen in Witten

gewirkt habe. Sie bot ihm eine Stelle zu Schwancbeck in Brandcnbnrgischen,

und als diese ausgeschlagen wurde, am 14. Januar eine Stelle als Hilfs-

geistlichcr bei den Kanalarbeitern an. Auch letztere lehnte Birkeuhoff ab.

Solauge die Verhandlungen der Behörde mit Birkenhoff anhielten,

bl ieben die Anhänger des letztere verhältnismäßig ruhig, weil sie die

bestimmte Hoffnung hatten, ihr Geistlicher würde ihnen erhalten bleiben.

Als aber die Entlassung aus dem Amte bekannt und Birkenhoff infolge
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dessen am 19. Januar aufgefordert wurde, am nächsten Sonntage seine

Abschiedspredigt zu halte», eine Aufforderung, der er übrigens nicht nachkam,

weil er vorgab, die Zeit zur Sammlung sei zu kurz, entstand eine hoch¬

gradige Aufregung. Männer wie Hr. v. Amnion, Alvermann und Kendel

beriefen ans den 12. Januar eine Versammlung in Borgmanns Saal, die

von ca. 2999 Personen besucht war, und in der folgende Resolution

gefaßt wurde:

„Da infolge Ausscheidens des Herrn Pastor Birkenhoff ans dem

Pfarramte in hiesiger Gemeinde die linterzeichneten die volle Befriedigung

ihres religiösen Bedürfnisses als gefährdet erachten, erklären dieselben, daß

sie bereit sind, zur Bildung einer zweiten evangelischen Gemeinde zu Witten

innerhalb der Landeskirche zusammenzutreten und beauftragen das

Comits, die nötigen Schritte zur Erreichung der Genehmigung einzuleiten."

In 29 Lokalen lag die Petition zur Unterzeichnung auf, und schnell

bedeckte sie sich mit Unterschriften. Das Comitiz erwog aber, daß das

Schriftstück schwerlich Gehör finden würde, weswegen zugleich auf Mittel

und Wege gesonnen wurde, um ans andere Weise Birkenhoff der Gemeinde

zu erhalten. Der Zufall kam solchem Suchen zu Hilfe. In der letzten

. Zeit hatte nämlich das Presbyterinm keine Repräsentanten»'»!)! vorgenommen,

und es wurde der Nachweis geführt, daß 19 Repräsentanten zu Unrecht

in der Kirchenvertretung säßen. Man wollte nun auf Erneuerung der

Kirchcnvcrtretnng dringen. Der ausgesprochene Gedanke war der, daß

ans den Neuwahlen nnr Anhänger Buckenhofs? hervorgehen würden. Mit

ihrer Hilfe hoffte man dann bei einer bevorstehenden Pfarrwahl den Birken-

Hofs wieder gewinnen zu können.

Als nun am 29. Januar das Presbyterinm eine Versammlung behufs

Vorberatung einer erneuten Pfarrwahl anberaumte, lief von feiten der

Birkenhoffschen Partei ein Protest ein. Es wurde verlangt, daß vor der

stattzufindenden Pfarrerwahl das Repräsentantenkolleginm ordnungsmäßig

erneuert werden müsse. Auch an das Consistorinm lief ein solcher Protest

ab, indes das Presbyterinm entschloß sich schon von selbst dazu, dem

Wunsche der Petenten Folge zu gebe».

Auf den 9. März wnrde die Repräsentantenwahl abgehalten. Wie

nicht anders zu erwarten war, siegte die Birkenhoffsche Partei: Mit

1798 Stimmen brachte sie ihre Kandidaten durch, während die Gegen¬

kandidaten nnr 297 Stimmen erhielten. Allein die weitergehende Hoffnung,

die sich an diese Wahl knüpfte, ging nicht in Erfüllung, denn als es

endlich zur Pfarrwahl kam, wurde nicht Birkenhoff sondern Deppe zum

4. Pfarrer der evangelischen Gemeinde erwählt.

Dieser Mißerfolg war nicht geeignet, die Gemüter zu beschwichtigen.

Vollends steigerte sich die Erregung, als unterem 16. März das Cousistorium

seine Genehmigung zur Bildung einer zweiten evangelischen Gemeinde

versagte. Der evangelische Teil Wittens spaltete sich jetzt in 2 Lager,

und diejenigen, welche nicht zur Birkenhoffschen Partei hielten, besonders
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die Geschäftsleute,hatten viel zu leiden. Zur Steuer der Wahrheit muß
allerdings gesagt werden, daß die Führer der Bewegung stets vor Aus¬
schreitungen warnten. Allein die Bewegung schien ihnen stellenweise über
den Kopf zu wachsen. Auch die Sozialdemokraten mischten sich in die
Sache. Zwar konnten sie Birkenhoff als einen der ibrigen nicht bean¬
spruchen, sie wollten aber doch Stellung zu dem Zwiespalt nehmen.
Bereits am 22. Januar hatten sie eine Versammlung einberufen, in
welcher ihr Sprecher Max König über den Fall referierte und zu dem
Ergebnis kam, daß die Partei nicht nötig babe, sich Iveder nach der einen
oder andere Seite zu binden. „Bei dem Kampfe beider Gegner schreiten
wir in der Mitte und ernten, was sie gesät haben," so lautete sein
Ausspruch.

Um der Bewegung zu steuern, glaubten einflußreicheMännerder Gemeinde
eine Versammlung einberufen zu sollen, i» welcher auf die Gemüter ein¬
gewirkt, die Leidenschaft bekämpft und überhaupt Klarheit gebracht werden
sollte. Am 22. Marz fand die Versammlung statt. Es wurden die ver-
sölmlichsteu Worte gesprochen. Indes, wie nicht anders zu erwarten war,
verlief die Versammlung in ihren Folgen ziemlich resultatlos. Denn zu
ei,ncr Versöhnung war es in der That schon viel zu spät. Die Führer
der Bewegung vermeinten sich zu sehr engagiert zu haben, um nicht zu¬
rück zukönneu, und überhaupt waren sie der Ansicht, daß sie im Rechte
seien. Sie hielten dafür, daß nur dann der Friede zurückkehre, wenn ihr
Wunsch in Erfüllung gehe, nämlich daß Birkenhoff ihnen als Pfarrer
bleibe.

Der Versammlungvom 22. März folgte eine andere auf den 28. März,
die von vr. v. Amnion einberufen wurde. Sprecher derselben waren der
Einberufer selber und nachgehends Pastor Birkenhoff. Beide beklagten den
Riß in der Gemeinde. Beide beteuerten, daß sie zur Versöhnung bereit
seien, allein die Wege, die ihnen frühen gewiesen seien, hätten sie nicht
gehe» könne». Zwecks der Versammlung war, vermeintlicheUngenauig-
keiten, welche ans der vorigen Versammlung vom 22. März ausgesprochen
seien, richtig zu stellen.

Das Birkenhoffkomiteehatte bereits früher „Mitteilungen über den
Pastorcnstreit", heraus gegeben und zum Beste» eines Jünglingshauses
erscheinen lassen. Begierig fand das Flugblatt Abnehmer. Birkenhoff
selber begrüßte die Mitteilungen, und öffentlich sprach er dafür seinen
Dank aus. „Liebe »in Liebe, Treue um Treue", schloß er seine Aus¬
führungen. Sein späteres Verhalten hat allerdings, wie wir weiter unten
sehen werden, gezeigt, daß er diese Versicherung etwas voreilig gemacht
hat. An? 2. April trat das Birkcnhoffkomitee zu neue» Beratungen zu¬
sammen. Das Resultat derselben wurde in einer ans den l(). April an¬
beraumten Versammlung bekannt gegeben. Es lautete, unter den ob¬
walte n d e n U in st ä u d e n aus d e r L a n d es k i r ch e auszutreten
und den A nschluß an eine a n d e r e G l a u b e n s g e m einschaft
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zu suchen. Einstimmig hieß die Versammlung solchen Entschluß gut.

Listen wurden aufgelegt, die in 9 Tagen so viele Unterzeichner fanden, daß

die neue Gemeinde eine Seelenzahl von 9 Uli) repräsentierte.

Unter „andre Glaubensgemeinschaft" konnte nichts anderes verstanden

werden als die altlutherische Kirche, deren Consistorinm ihren Sitz in

Breslau hat. Das Birkcnhoffkomitee suchte Fühlung damit, und erzielte,

daß sich a in l 7. Mai unter dem Vorsitze des Snperinten -

den Dr. Schmidt-Elberfeld eine a l t l n t h e r i s ch e Gemeinde

Witten konstituierte. Pastor sollte, wie bei der Gründung gleich

ausgesprochen wurde, Birkenhoff sein. Um ihn baldigst als Seelsorger

zu besitzen, wollte man von Probepredigtcn absehen. Bis z» seiner Ein¬

führung sollten Dr. Schmidt, Kirchenrat Nocholl n, a, Bibelstnnden ab¬

halten.

Infolge dieser Gründung schieden die Anhänger Birkenhoffs im alten

Repräsentantenkolleginm — 12 ihrer Zahl — aus ihrer Stellung ans und

traten zur neuen Gemeinde über. Das Presbyterium hielt es aber für

geboten, noch cinmal warnend sich denen zu nähern, die entschlossen waren,

ans der Landeskirche auszutreten. Es betonte, daß dieselben einst der

evangelischen Kirche Treue geschworen hätte», daß die Geschichte der alt-

lnthcrischcn Kirche de» wenigsten Gemeindcmitglicdcrn bekannt sein dürfte,

daß die Anschauungen, die in der altlutherischen Kirche zu Tage treten, im

Widerspruch ständen mit den Glanbenssatznnge» der Unionskirche, daß die

Reformierten trotz ihrer abweichende Meinung von der Abendmahlslehre

auch in der Landeskirche geduldet würden n, s. w. Protestiert wurde da¬

gegen, wenn die Altlntherancr sich evangelisch-lutherisch nennen wollten.

Diese Bezeichnung käme nnr der Unionskirche zu.

Solche Ermahnungen, so ernst gemeint sie auch waren, hielten aller¬

dings diejenigen, welche entschlossen waren auszutreten, in ihrem

Vorsatze nicht zurück. In Masse erfolgte der Anstritt, und das Gericht

hatte fortan kaum Hände genug, um die Geschäfte abzuwickeln, die infolge

der Austrittserklärnngen nötig waren. Am 13. Juni begann der Cvnfir-

mandennnterricht bei den Altlutheraner». Die Andachten wurden zunächst

im Borgmannschen Saale, vom 21. Juni ab aber in dem inzwischen

fertiggestellten Jünglingsvcreinshause abgehalten. Am 28. Juni wurde im

Anschluß an den Gottesdienst der Gemeinde mitgeteilt, daß das Dber-

kirchenkolleginm zu Breslau die Gründung der Genwinde Witten bestätigen

wolle. Es verlangte Garantie für die Sicherstellung behufs der Verleihung

der nachzusuchenden Korporationsrechte. Sofort zeichneten 7l) Personen

899 Mark. Am 5. Juli wurde das Pfarrgehalt und gleichzeitig 1599

Mark an den allgemeinen Kirchenfonds bewilligt zur Anstellung eines 2.

Pfarrers. Am 19. Juli wurde Birkenhoff von 799 wahlfähigen Gemeinde¬

gliedern zum Pfarrer der altlutherischen Gemeinde erwählt.

Im Anschluß hieran fand die Wahl eines Comitees statt, welches

für feierliche Einführung des Nenerwählten Sorge tragen sollte. Die
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Mitglieder desselben setzten sich infolge dessen mit Birkenhoff in Verbindung,

nin zu hören, wann er glaube, das übertragene Amt antreten zu können.

Jetzt geschah aber etwas, worauf weder Freund noch Feind gefaßt waren.

Denn derselbe Bir.cnhoff, um dessentwillen die ganze Bewegung geschehen

war, der ruhig mit angesehen hatte, daß die evangelische Gemeinde sich

in 2 Lager spaltete, der den Anschluß an die alilntherische Kirche gut

geheißen und öffentlich die Erklärung abgegeben hatte: „Liebe um Liebe,

Treue um Treue," derselbe Buckenhofs erklärte jetzt plötzlich, daß er ans

der Landeskirche nicht austreten, mithin nicht der Pfarrer der neuen

Gemeinde werden wolle. Dieselbe Erklärung gab er dann am 16. Juli

vor einer Versammlung von 2000 Personen noch einmal ab. Vergebens,

daß die Wortführer der Gemeinde ihn bestürmte», ihnen treu zu bleiben,

vergebens, daß sie ihm ins Gesicht schlenderten, sein Benehmen sei derartig,

daß sie an ihm irre werden müßten: Birkenhoff blieb standhaft und

kehrte seinen bisherigen Freunden den Rücken.

Wenn die Anhänger Birkenhoffs solchen Ausgang vermutet bättcn,

so ist mehr als zweifelhaft, ob sie zur Gründung einer altlntherischen

Gemeinde sich herbeigelassen hätten. Indes auf dem einmal betretenen

Wege wollten sie jetzt nicht stille stehen, und so wurde vem schon 2 Tage

darauf P a st vrSo m Merfeld aus Schweningdorf bei Bünde beauftragt,

einstweilen das Amt eines Seelsorgers zu übernehmen.

Am Ii. August wurde er mit 475 Stimmen zum Pastoren erwählt

und am 10. September feierlichst eingefübrt. 65 Wagen batten ilm von

Herdecke nach Witten geleitet. Am >3. September wurde er eingefübrt
durch den Superintendenten Schmidt.

Obwohl der Rücktritt Birkenhoffs die Bewegung sichtlich lähmte und

dem bisherigen Massenaustritt einen Dämpfer aufsetzte, so fühlte die

Gemeinde sich doch stark genug, um auch nach außen hin erfolgreich

auftreten zu können. Dies zeigte sich z. B. bei den Stadtverordneten¬

wahlen im Oktober, in denen die Altlnthcraner infolge Verbindung mit

den Katholiken eigene Kandidaten dnrchbrachten. In der Gemeinde selbst

war reges Leben. Ein altluth. Arbeiterverein, desgl. auch ein Jünglings-

nnd Franenverein wurde gegründet. Am 1. Nov. wnrdc das neue Vereinshans

eingeweiht. Um die hohen Beerdigungskosten ans dem evangelischen

Friedhofe zu vermeiden, wurden anfangs 1897 Schritte unternommen,

daß ein eigener Kirchhof angelegt wurde. Doch konnte dieser erst nach

erfolgter Verleihung der Corporationsrechte, nämlich am 17. April 1898

in Benutzung genommen werden. Er liegt im Kaisersiepen und kostete der

Grnnderwerb 12000 Mk. Am Ii. März 1897 wurde mit 910 Stimmen

noch ein zweiter Pfarrer gewählt, nämlich Pastor Schnicbe r, welcher

am 29. Mai von Bochum abgeholt und am folgenden Sonntage in sein

Amt eingeführt wurde. Am 11. November 1897 erfolgte die so sehnlich

erwartete Verleihung der Corporationsrechte durch die beteiligten Ministerien.
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Aus Anlaß dieser Gewährung wurde dein Fabrikanten Alvcrinann sowie

den beiden Geistlichen ein Fackelzug veranstaltet.

III. Tic römisch-katholische (Gemeinde.

Seit dein Jahre 1382 hatte der katholische Gottesdienst in Witten

aufgehört, weil sämtliche Gemeindemttgliedcr zur lutherischen Kirche über¬

traten. Im Laufe der Zeit ließen sich allerdings wieder Katholiken hier nieder.

Besonders durch die Eröffnung der Zeche Franziska-Tiefbau sowie Errichtung

von Brauereien und Brennereien geschah es, daß katholische Arbeiter nach

Witten zogen. Zn Anfang der 30er Jahre war die Zahl der Katholiken

bereits ans mehr denn 120 Seelen gestiegen. Diese stellten nun den

Antrag, daß für sie ein eigener Gottesdienst abgehalten werden möchte.

Unterm 18. Dezember 1834 traf die bischöfliche Genehmigung dazu ei»,

und nun mieteten die Katholiken für ihren-Zweck ans dem Hause Witten

einen Saal. Ein schmuckloser Altar wurde hier errichtet, an welchem am

3. Mai 1833 zuerst wieder kath. Gottesdienst abgehalten ward. Der

Vikar Geiße aus Lütgendortmund war Missionsvikar der kath. Vereinigung.

Nach ihm wurde der Missionar Friedrich Werner mit der Wittener Seel¬

sorge betraut und zwar vom 15 Dezember 1830 ab. Dessen Augenmerk

richtete sich ganz besonders darauf, dem Gottesdienste ein eigenes Heim zn

gründen. Unter dem Beistände eines angesehenen Gcmeindemitgliedes er¬

warb er das jetzige Barellaschc Besitztum a» der Hauptstraße. Bald da¬

rauf wurde der Gemeinde der Betsaal gekündigt und galt es nun, in

kürzester Zeit das angekaufte Hans so umzugestalten, daß hier Gottes¬

dienst abgehalten werden konnte. In kaum einer Woche wurde ein Not¬

saal aufgeführt. Er war aus Brettern und Pfosten zusammen gesetzt.

Das Dach bestand ans roten Ziegeln, war aber so undicht, daß Wind

und Wetter durchdringen konnten. Dennoch hat die Gemeinde es 8 Jahre

darin ansgehalten. Am 2. Jan. 1845 wurde die kath. Gemeinde zn

einer selbstständigen Pfarrei laut Urkunde des Bischofs Trcpper zn Pader¬

born erhoben. Werner, welcher seit dem Frühjahre 1842 in Witten

wohnte, arbeitete unablässig daran, ein würdigeres Gotteshaus zn errichten.

Er erhielt von dem Obcrpräsidenten die Genehmigung zur Abhaltung von

Haus-und Kircheneollektcn. 2 Gärte», die an der Crengeldanzstraße lagen und

Schmieding gehörten, wurden erstanden und hierauf die Kirche nach Plänen

des Baumeisters Schmitz aus Essen errichtet. Der Bau, obwohl einfach,

gereichte doch, wie ein einflußreiches Mitglied damaliger Zeit — Theodor

Müllensiefen — in Blättern hervorhob, dem Orte zur Zierde. Am

19. Sept. 1848 wurde die Kirche von dem Bischöfe zn Paderborn ein¬

geweiht.

Die scgensrelche Thätigkeit Werners äußerte sich auch nach anderer

Seite hin. Er erwarb für die Gemeinde einen Kirchhof und ein Kranken-

Hans. Leider sollte er seine Schöpfungen nicht lange überleben. Schon

anfangs 1856 zeigten sich bei ihm Spuren einer verzehrenden Krankheit,



weshalb ihm in der Person des Vikars Stnte ein Mitarbeiter an die
Seite gestellt werden mußte. Am 24. April 1866 starb er dann plölstich
zu Paderborn nnd zwar infolge eines Herzschlages. Die Gemeinde
trauerte aufrichtig um ihren Seelenhirten. Sie sehte ihm ans dem neuen
Kirchhofe ein Denkmal mit der Inschrift: „Hier rnht inmitten seiner
Schöpfungen das katholische Herz von Witten".

Aber anch die Evangelischen nahmen herzliche» Anteil an dem Ver¬
luste der katholischen Gemeinde. Als die Beerdigung erfolgte, folgte» sie
in großen Scharen im Trauerzuge. Ja, als die Leiche von der Bahn
abgeholt nnd an der evang. Kirche vorbcigeführt wurde, läuteten sämtliche
Glocken des Johannisturmes. Diese Aufmerksamkeit evangelischerseits
veraulaßte die kath. Kircheuvcrtrctung zu einer öffentlichen Danksagung,
in welcher sie hervorhob, daß „nie die Tranertöne in ihre» Ohren ver¬
stummen würden, welche die Glocken der evang. Kirche klagend weithin
verbreitet hätten". Der Nachfolger Werners im Pfarramtc war Poggcl,
bis dahin Religionslehrcr an der lateinischen Schule zu Olpe. Am
>8. Aug. 1866 empfing er seine Ernennung, und am 2. Oktober 1866
geleitete ihn der Bischof Dr. Konrad Martin nach Witten. Es war ein
Triumphzug. Die Straßen waren geschmückt, die Glocken läuteten, und
Böllerschüsse wurden abgegeben. Anch die Evangelischen hatten sich an
dem festlichen Empfang beteiligt, weshalb der Bischof in einer Ansprache
seiner Freude über das einträchtige konfessionelleZnsammenleben in Witten
Ausdruck gab. Am folgenden Tage fand die Einführung in das Amt
statt. Nachmittags war ein Festessen bei Voß, bei welchem der Bischof
noch einmal die Einmütigkeit hervorhob, die in Witten zwischenKatholiken
und Protestanten bestehe.

Der Pfarrer Poggel hat eine lange Reihe von Jahren seines Amtes
walten können, nämlich bis 1896. Wir heben aus dieser Zeit folgende
Daten hervor, die Zeugnis von dem inner» Leben, dem Wachsen und
Blühen der Gemeinde ablegen: 28. August 1868, 16 Wagen und ein
Vorreiter holten den Bischof Martin aus Bochum ab. Der Zug ging
durch die festlich geschmückte Bahnhofs- und Hauptstraße zur Kirche.
Abends brachte der Männer-Gesangverein dem Kirchenfürstcn ein Ständchen.
Am 3tt. August beteiligten sich 566 Personen an einem Fackelzuge, der
dem hohe» Gaste zu Ehren geschah. — 16. u. 18. Juni 1871 feierte
die Gemeinde in großartiger Weise das Papstjubiläum Pius IX. —
13. Mai 1872 holten 16 Wagen den Bischof ab, welcher 476 Personen
firmle. Maurermeister Völlmecke gab die Versicherung ab, daß die kath.
Gemeinde unbeirrt in harr entbranntem Kampfe treu und fest an dem
Fels der Kirche festhalten wolle. — Am 25. März 1873 feierte Poggel
unter allseitiger Teilnahme der Gemeinde sein 25sähriges Amtsjubiläum.
— 21. April 1873 sandte» 1666 Katholiken den: Bischof eine Ergebenheits¬
adresse. Sie zollten ihm freudige Anerkennung für sein offenes nnd
mutiges Auftreten um Erhaltung der Rechte und Freiheiten der katholischen
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Kirche, Nimmermehr solle es gelingen, die Herzen der hiesigen Katholiken

ihrem Bischof zu entfremden. — 27. Juli 1876. Der Kirchenvorstand

schreibt den Bau einer Notkirche im Kostenanschläge von 25101 Mark

aus. Die Marienkirche wird von den Altkatholiken benutzt, und der

Bischof hat einen Neubau genehmigt. — 9. Aug. wurde der Grundstein

gelegt. — 3. Juni !877 feierte die Gemeinde das 50jährige Bischvfs-

jnbilänm des Papstes und sandte eine Ergebenheitsadresse ab. — Am

01. August 1880 feierte Kaplan Stute, welcher seit dem 11. Nov. 1856

in Witten thätig war, sein 25jähriges Amtsjubiläum. Er hatte sich

namentlich um die innere und äußere Ausstattung des Marieuhospitals

verdient gemacht. — 24. Sept. 1882 wurde Poggel zum Ehrendomherru

ernannt. Am 10. Okt. wurde er durch den Weihbischof Dr. Frcusberg

in der Kathedrale zu Paderborn in sein Amt eingeführt. Am 23. Okt.

feierte die hiesige Gemeinde die Ernennung ihres Hirten durch Fackelzug,

sau dem sich 1500 Personen beteiligten,) Ansprache, Feuerwerk und Volks¬

versammlung. — 18. Dez. 1884 wurde der Vikar I. Scherer, welcher

am 15. gestorben war, unter allgemeiner Teilnahme zur ewigen Nnhc

geleitet. — 3. Mai 1885 feierte die Gemeinde das Fest ihres 50jährigen

Bestehens. Pfarrer Tellers ans Wattenscheid hielt die Festpredigt über

die Worte: „Halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone

raube". Eine Nach feier fand in Borgmanns Saal statt. Die Gemeinde

war während der verflossenen 50 Jahre von ca. 120 Seelen ans

10000 gestiegen. Von den Mitgliedern, welche die Gemeinde mit be

gründet hatten, waren noch 7 am Leben, einer von ihnen, Fr. Trvost,

war der erste Meßdiener gewesen. 4. Okt. 1885 feierte Poggel das

25jährige Fest seiner hiesigen Amtsthätigkeit. Die Gemeinde schenkte

ihrem ehrwürdigen Hirten ein Meßgewand, der Weihbischof das Gemälde

„Maria und Johannes". — 28. Juli 1886, Bischof Dr. Kopp hält

seinen Einzug in Witten. 1500 Personen bringen ihm einen Fackelzug.

— 26. Januar 1887. Dein Kaplan Lohagen, welcher zum Pfarrer in

Annen ernannt wurde, veranstaltet die Gemeinde ein Abschiedsesse».

— 26. Dezember 1887 feierte die Gemeinde das goldene Priester-

jnbilänm Leos XIII. — 13. November 1890 starb der Vikar Stute

und wurde am 17. November unter allseitiger Teilnahme beerdigt. -

22. November 1891 hielt die kath. Gemeinde wieder ihren Einzug in die

Marienkirche, nachdem sie 15 Jahre in der Notkirche den Gottesdienst

abgehalten, hatte. An folgenden Abend veranstalteten 2000 Personen

einen Fackelzug. — 25. Okt. 1892. Die Repräsentanten geben ihre

Zustimmung zu dein Ankaufe des Clemenschen Hauses zu einer Pfarrer-

wohnnng. — 7. Mai 1893 feierte die Gemeinde das 50jährige Bischofs-

jubilänin Leos Xlll. — 17. Mai 1893. Der Gemeinde wird bekannt

gemacht, daß die bischöfliche Behörde nicht eher in einen Kirchenban

willige, bis die Filialgemeinden Annen und Langendreer abgezweigt seien. —

In den Jahren 1894—96 wurde die Marienkirche mit einem bedeutenden

Kostenaufwande umgebaut. Der Bauplan rührte von Güldenpfennig her,
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doch wurde er wesentlich vom Architekten Rademacher abgeändert. Am
13. Juli 1895 wurde das Nichtfest gefeiert. 24. Juli fand die Grund¬
steinlegung statt. Am 7./20. Sept. erfolgte die behördliche Bekanntmachung,
daß die Abweigung der Filialen in der nächsten Zeit zu gewärtigen sei
und daß Einspruch dagegen innerhalb 4 Wochen erhoben werden könne. -
Am 1. Aug. 1896 wurde die Kirche durch den Weihbischof Gockel ein¬
geweiht. Tags zuvor hatte er bereits die große Glocke eingeweiht. Diese,
ans der Glockengießerei von Münte hervorgegangen, hatte ein Gewicht
von 1565 IcA. und folgende Inschrift: ..Lsrvntor mnneii." Darunter
ein Christnskopf. Die folgende Inschrift heißt: .,1)vss mono voosm
msnm nnclivsrunt st SAS sns osAnosso, st vns ms ssgunntnr .Icmnnss
X. 27. .In Islix tempns sonsssrntionis umplmtas I-sons XIII.
?ontit'is. Nnximo. dnitslmo II. Imperators, Unborto eis Limnrs,
blpisoopo 15iosessso ?n<1or1>orusnsi, ckonnns ?o^Ast 4Vittsusi ZrsAs
b'nrslro satlrolisa. nsonon Ironsrnrin Dssano Eatbeciraiis blsslssias
l^iräsrbornsnsts sapitnlaris. Für die kath. Pfarrkirche St. Maria von Siege
in Witten gegossen von C. Münte, Glockengießer in Witten."

Am 24. Juli war die Glocke abgeliefert. Ein am 29. Juli ver-
anstaltetes Probclauten fiel zur Zufriedenheit ans. Am 29. Jnli war
der Hanptaltar aufgestellt. Die Schnitzereien „Geburt Christi" und
„Abendmahl" fehlten noch und mußten später augebracht werden.

Der Weihbischof war am 3l. Jnli mit 24 Wagen abgeholt worden
Die Einweihung der Kirche gestaltete sich zu einen erhebenden Feste für
die ganze kath. Gemeinde. Der Dechant Poggel konnte nicht dabei sein,
weil er schwer erkrankt darnieder lag. Am 28. Nov. desselben Jahres
starb er. Der Kirchenvorstand hebt in einem Nachrufe hervor, „der Verewigte
hat als Vorsitzender des Kirchenvorstandes und Berater der Gemeinde¬
vertretung unter den schwierigsten Verhältnissen sein ganzes reiches Wissen
und Können bis zu seiner Erschöpfung für das Wohl der ihm anvertraute»
Gemeinde eingesetzt." Die Beerdigung am t. Dezember gestaltete sich zu
einer großartigen Kundgebung für de» Entschlafenen. 50 Geistliche,
23 Schnlklassen, sämtliche kath. Vereine von Witten, Bommern und Heven,
die barmh. Schwestern und zahlreiche Gemeindegliedcr folgten dem Sarge.
Domkapitnlar Tellers segnete die Leiche ein. — Bis zur Wiederbesetzung
der Stelle war Kaplan Hovestadt Pfarramtsvcrwcser. Zu Anfang des
folgenden Jahres ernannte die bischöfliche Behörde Herr» Kühling zum
Nachfolger Poggels. Geboren 12. Febr. 1854 zu Freientrop bei Volvc,
war derselbe 20. Juli 1879 zum Priester geweiht. Seit dem 2. Mai
1887 amtierte er als Missionspfarrer in Zeitz. Am 1. Mai 1897 begab
er sich nach Witten. Eine Deputation holte ihn vom Bahnhofe ab. An
der Pfarrwohnung begrüßte ihn die hiesige Geistlichkeit. Am folgenden
Tage führte Dechant Stcinhoff aus Linden ihn in das Amt. Ein Esse»
von 150 Gedecken fand mittags im katb. Gesellenhanscs statt. Abends
war eine Gemeindeversammlung.



— 205

Katholischer Kirchhof. 1860 wurde der Kirchhof vergrößert.

Das erste Grab auf der Nenanlage war das des verstorbenen Pfarrers

Werner. Am 2. Nov. 1862 weihte Poggel das Kreuz ei». Am It. Okt.

1874 wurde das Kriegerdenkmal eingeweiht. 2 Kriegergräber befanden

sich hier. Am 23. März 1886 genehmigte der Staat, am 19. April das

Generalvicariat den Ankauf von 4 Grundstücken zwecks Ausdehnung des

Totenhofs. Die Grundstücke kosteten 25000 Mk.

Katholisches G e s el l e u h a n s. 22. April 1868. Den Be¬

mühungen des Kaplans Nubarth ist es gelungen, die Erbauung eines kath.

Gesellenhanses verwirklichen zu könnrn. Gegründet wurde der Verein am

14. Mai 1863, und stand Poggel an der Spitze desselben. Wegen über-

häufter Arbeit legte er aber das Präsidium nieder, und es trat Rnbarth an

seine Stelle. Dieser brachte die Bangelder zusammen und konnte also am

6. Juni 1869 das Hans seiner Bestimmung übergeben »Verden. 1871

zog Nubarth als Rektor nach Annen und übernahm Kaplan Lohagen das

Amt eines Präses. Er pflegte besonders den Sparsinn der Gesellen und

wußte durch Aufführungen von Oratorien und andern Veranstaltungen

Mittel zu gewinnen, mit denen er in und außerhalb Witten der Not steuerte.

Am 22. Juli 1888 feierte der Verein das Fest seines 25 jährigen Be¬

stehens. Erzählte damals 150 akttve und ea. 100 Ehrenmitglieder. Am

18. Aug. 1392 ging das Hans durch Kauf in den Besitz der Stadt über.

Der Kaufpreis betrug 24 000 Mark. Die Gemeinde begann mit dem Bau

eines neuen Gesellenhanses, das größer und stattlicher als das alte Haus

an der Ardeystraße errichtet wurde. Am 30 April 1893 wurde es einge¬

weiht. Präses war nach dem Weggänge Lohagens der Kaplan Hovestadt.

M ar i c n h o sp i tal. Dasselbe war in seinem ursprünglichen Be¬

standteile Eigentum des Bürgermeisters Kämper. Durch Spendung einer

Gabe von 2500 Thlr. seitens des Freiherrn v. Nomberg zu Brünning

Hausen ermöglichte es aber Pfarrer Werner, das Haus der Gemeinde zu¬

zuführen. Es wurde zu einen» Krankenhause umgestaltet, und da es nur

imstande war, 12 Kranke aufzunehmen, so mußte gar bald ein Anbau er¬

folgen. Leiter der Anstalt war Kaplau Stute, unter dessen aufopfernder

Wirksamkeit das Haus mächtig im Flor kam. 1896 hatte es schon Plätze

für 180 Kranke.

IV. Tie altkntholische Gemeinde.

Die Verkündigung des bekannten Dogmas vom 18. Juli 1870 hatte

zur Folge, daß auch in Witten eine Anzahl Gemeindeglieder ans der

römisch-kath. Kirche austraten und Schritte unternahmen behufs Gründung

einer altkatholischen Gemeinde. Am 6. Mai 1371 unterzeichneten 33

Personen die Döllingeradresse. Am 12. Juni 1871 bildeten 21 Männer

einen altkath. Verein. Im Jahre 1873 zählte derselbe schon 72 Mitglieder.

Am 21. Aug. desselben Jahres entstand bereits der erste Konflikt mit den

Römisch-Katholiken. Ein Mitglied jener Vereinigung war gestorben, aber

die kath. Kirchenvcrtretung wollte nur ein Grab abseits der andern Gräber
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gestatten, dagegen wurde jedoch protestiert und mußte erst die Polizei

einschreiten, die in der Reihe der anderen Gräber ein Grad auswerfen

ließ. Am 12. Okt. 1878 eröffneten die Altkatholiken ihren Gottesdienst.

Das Presdhterium der cv. Gemeinde stellte ihnen zu dem Zwecke die

Kirche zur Verfügung. Professor Knoodt ans Bonn hielt die Predigt,

Hoffmann-Essen brachte das Meßopfer dar. Der Männergcsangvercin sang

etliche Lieder. — Am 28. Nov. 1878 richtete der Vorstand der altkath.

Vereinigung an den Bischof das Ersuchen, zu genehmige», daß in Witte»

eine eigene Gemeinde errichtet werde. — Am 5. Jan. 1874 traf die

Genehmigung der Regierung, am 80. Okt. die Genehmigung des Bischofs

ein. Die Gemeinde zählte jetzt 10K selbstständige Mitglieder und ca. 800

Seelen. — In demselben Jahre thatcn sich die Altkatholikeu Wittens und

Hagens zusammen, um einen gemeinschaftlichen Seelsorger zu bekommen.

Pfarrer Wcidingcn eröffnete am 1«b Mai 1874 den regelmäßigen Gottes¬

dienst. Nach seinem Weggänge nach Düsseldorf, wurde Thelcr Pastor

beider Gemeinden. Er wohnte in Witten und wurde am 8. Febr. 1875

eingeführt. Am 21. August 1875 genehmigte die Regierung die Eröffnung

einer altkath. Schule, am 7. Febr. 187h bewilligte der Oberpräsidcnt,

daß die Alt-Katholiken die Marienkirche mitbenutze» dürften. — Am

K. März wurde die Schule mit 50 Kindern durch den Lehrer Kaulitz er¬

öffnet. — Am 12. Juni übergab der Landrat v. Bocknm-Dolffs die Kirche

den Altkatholiken. Am >8. Juni hielte» sie ihren Einzug. Es kam jedoch

zu heftigen Auftritten, die für die Excedenten ein böses gerichtliches Nach¬

spiel hatten. — Am 10 Juni 1877 hielt der Bischof Dr. Neinckens die

erste Firmung in der hiesigen Gemeinde ab. Die Altkatholiken zählten

jetzt 875 Mitglieder. Infolge des Umstandes, daß die Mitglieder zu der

römischen Schulsteuer mit herangezogen wurden, vermehrte sich ihre Zabl

aber nicht mehr, sondern nahm sogar ab. Besonders waren es die stener-

kräftigen Leute, die austraten; meist gingen sie zu den Evangelischen über.

1889 legte der Lehrer Kamitz sein Amt nieder, und nun löste die Schule

sich ans. Die Mitbenutzung der Marienkirche hatte bis dahin noch immer

stattgefunden. Sie brachte allerdings Verdrießlichkeiten genug. Die Alt¬

katholikeu beschwerten sich wiederholt wegen Störung des Gottesdienstes,

so wurde am 2. Mai >886 ei» Stein durchs Fenster geworfen, welcher

vor der Bank der Kinder aufschlug und in Stücke sprang, so fanden wieder¬

holt Einbrüche statt, ohne daß man übrigens die Thätcr entdeckte. Den

Römisch-Katholiken selber wurde die Notkirche zu enge, und so kam denn

am 25. Okt. 1391 ein Uebereinkommeu zustande, nach welchem gegen Aus¬

zahlung von K000 Mark die Altkatholikeu dauernd ans das Mitbenutzungs¬

recht der Kirche Verzicht leistete». Diese begannen nun eine eigene Kirche

zu erbauen. Während der Fertigstellung hielten sie mit Erlaubnis des cv.

Kirchcnvorstandes in der Johanniskirche ihren Gottesdienst ab. Am

22. April 1892 wurde der Grnudsteiu zur Kirche gelegt, am !8. Nov.

1893 fand die feierliche Einweihung derselben durch den Bischof statt.

Am 16. Nov. 1892 wurde der jetzige Pfarrer Lefrath in sein Amt eingeführt.
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V. Tic jüdische Gemeinde.

In frühern Jahrhunderten beschränkte sich die Zahl der Juden, die

in Witten wohnten, ans einige wenige Personein Mit dem Heranwachsen

der Stadt wuchs aber auch die südische Gemeinde. Am 20. Mai l87l

konnte sie schon dazu übergehen, ein 70 Nuten großes Grundstück

n 50 Thlr. an der Nordstraße zum Bau einer Synagoge zu erwerben.

Am 79. Sept. 1873 wurde das Gebäude durch den .Kultusbeamten und

Lehrer Ostwald eingeweiht. Es sollte sowohl kirchlichen als Schuizwecken

dienen. Die Stadt hatte das Gebäude errichten lassen, und da durch

Beschluß vom 6. Nov. , 8,2 die jüdische Schule ans den städtischen Etat

übernommen war, mußte nur noch für den Bctsaal Miete an die Stadt

entrichtet werden. Letztere faßte aber in den 80er Jahren den Plan,

das Gebäude der Töchterschule zuzuwenden. Da die jüdische Gemeinde

inzwischen groß und steucrkräftig genug geworden war, einen eigene»

Tempel errichten zu können, so wurde von ihr am l8. April 1884 ein

dahingehender Beschluß gefaßt. An der Brcitenstraße wurde ein Grund

stück erworben nnd am 6. Okt. >884 der Verding der Synagoge nn

Kostenanschlage von 46 048 Mk. ausgeschrieben. Am 27. Nov. 1885

konnte das Gebäude durch den Rabbiner Dr. Jauius aus Aachen bereits

eingeweiht werden.

Anlage
Pastor Mellinghans wird zum Adjunet des Pastoren Steiler

angenommen 4677.

^.uuc» 1677, Sambstag den 13. Fcbruary Eorum Nno cknäivs 7Vittsnsi.

H e r m a nn Uebclg ü n n.

Demnach der Herr Pastor zu Witte» Christophori Steiler dem

Wohledlcn Herrn Gerhard Wennemar v. d, Reck, Gerichtshcrrn zu Witten,

eine Schrift unter deßen Eigener geschrieben- und untergeschricbencr handt

den 8. Dezember des zurückgelegten 1676. Jahres cingeschicket hat, nnd

darin unterdienstlich roinaiwtrirot, daß er wegen deßen Unvermögen nnd

oftmahliger krankheit seine l^usturut-VoLutian nicht wie ihm obliege mehr

verwalten und derselben abwarten könnte, daher dem Gerichtsherrn als

Eollutorcnn ersucht, daß Sr. Wohlgeb. Ihme eine Enpülcka pcrsohn

adjungiren mögte, der deßen viass bei seiner schwachbeit nnd krankheit

verwalten thäte, mit dem Erbiethen, daß zu erleide» hätte, daß selbiger

nach deßen todt Ihme, zur erbannngh der Gemeinde, in der ?ustorut

snoasdiren mögte.

So hat der Gerichtsherr, weil Sr. Wohlgeb. nicht allein, sondern

auch dem Kirspel des Herrn lArslm»» Stellcrn Ecmstitutian. bekandt ist,

demselben in seinem suchen gewillfahret, und also wollbedächtiglich den
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Erwürdigen und Wohlgelehrtcn Herrn Theodory Mellinghanst, ?nstorom

zu Kirchhörde pro nclzrcnoto und nach des Herrn IRmtoris Stellers

absterben pro vors l^irstoro vorgeschlagen, und den Vorstehern des Gerichts

allen Gerichts-Eingcsestenen dcßcn pcrsohn vorgestcllet und darüber sich

zu crklähren dieselben vorznbescheiden begehret;

Alst nun dieser tagh hierzu ist xrnofigirct und unbestimmt, und Herr

Richter Hieselbst des endts vom Gerichtsherrn hiehin gefordert morden,

so hat derselbe den srohncn befohlen, den Vorstehern des Gerichts an¬

zudeuten, auch den Banerrichtern aufgegeben, daß alle Haus-Eingeseßenen,

klein und groß, des endts gegen die Klocke l am Hanße Berge erscheinen

sollen, nmb derenselben den Einhalt des Herrn tt-rstoris Stellern an den

Gerichtsherrn als Eollntororn gerichteten schreiben vorzutragen und darauf

obgcmeld, vorgeschlagenen oivom ourntorom Rlroaclnrom NollinFÜnuss,

pro tornporo ?-r-ztor z» Kirchhörde, zu pr-iosontiren, und darüber

des Gerichts und Kirspels cingeseßenen Einhellige Meinung zu vernehmen,

nemlich ob sie gemeld. NollinFÜnnss pro nchjunoto no vioo Enrntoro,

so lange dem Herrn I'nstori stollorn Gott das Leben fristen wirbt,

anzunehmen, und nach dessen tödtlichen hintritt für ihren Seelsorger und

lttmtorom zu oontinnire» zu laßen, und zu behalten, geneigt sein, snnd

beschallst ihre Einhellige Erklährung einzubringen, aufzunehmen und zu

protlrooollircn, ans folgendts hierüber gebührlichen Schein zu crtheilens.

Worauf Johann Snrman, Robert Sprenkelman, Henrich Schulte

und Gerhardt Methler, vors erst als Vorsteher des Gerichts, nachgehendts

die ganze Gemeine vorgemcldt. schreiben ist proponirot, darauf haben

dieselben alle einhellig pro vivo oorntoro post nlzilnrn prnoäioti t'nstoris

Ltollorn. Herrn Theod. Mellinghanß, so zugegen und prsrosontiret ge¬

wesen, für ihren pnstorom noooptirct, auf- und angenohmcn, und also

Herrn Nichtern erst, folgends Herrn IRmtorom Mellinghanß deßhalben

die Hände gegeben, und dabcy promittiret und frcvwillig stipnliret, daß

sie denselben, so lange Herr Pastor Steller lebe» würde, pro vioo

Enrittoro ot allzunoto, und nach besten tödtlichen Hintritt für ihren

I^nstorom dieser Evang. Lnth. Gemeine erkennen und rospootiren wölken.

Mark.Druck.L.Verl Anst.Witten.
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