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l. Der Vereins-Vorstand (1902/1903).

Friedrich Soeding, Fabrikbesitzer, Vorsitzender

Prof. Emil Brandstäter, Oberlehrer, stellv. Vorsitzender

Fr. W. Aug. Pott, Prozeß-Agent, Schriftführer

Karl Fügner, Hanptlehrer, stellvertretender Schriftführer

I. H. Born, Hauptlehrer, Verwalter des Museums

Th. Kettler, Sparkassen-Rendant, Kassenführer

Dr. G. Haarmann, Bürgermeister

Fr. Lohmann, Fabrikbesitzer

Dr. msä. Gordes, G., Sanitätsrat

Dr. Hof, Adolf, Professor, Oberlehrer

Stadtrat W. Dönhoff, Bierbranereibesitzer

H. Schwabe, Rechnungsführer

Gust. Brinkmann, Fabrikbesitzer

Fr. Frieg, Amtmann in Annen.

Königlicher Landrat Gerstein

Dr. msä. C. Fabcr, Arzt j

W. Gölte, Ockonom in Bommern.

Sanitätsrat Dr. Reis mann in Haspe.

Mersmann, Ehren-Amtmann >

Fr. Brinkmann ssu.. Bierbranereibesitzer /

Königlicher Oberregiernngsrat Carl Spnde in Arnsberg.

in Witten.

in Bochum.

in Herbcde.

II. Der Verivsltungsrat für die Angelegenheiken
des Märkischen Museums in Witten.

Fr. Soeding, Fabrikbesitzer in Witten.

Fr. W. Aug. Pott, Prozeß-Agent in Witten.

Fr. Frieg, Amtmann in Annen.



Iii. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

Almerfeld bei Alme.
1. Dönhoff, Paul.

»Mendorf.

2. Geck. H.
3. Kam per. Hauptlehrcr.
4. v,'. Möllcncy, W., Arzt.

Attendorf (Rheinland).

5. F u nke, Walter,Bahnhofsrcstanrateur.
6. Sicpmann, Jvh.

Annen.

7. Abs, glich., Fabrik-Direktor.
8. Baltes, C., Grnbcnvcrwaltcr a. D.
9. Blumensaat, Lehrer.

10. Cracmcr, H., glcntucr.
11. Eckardt, L., Kaufmann.
12. Fricg, Fr., Amtmann.
13. Gunedler, Prokurist.
14. Hcicr, Hch., Bauunternehmer.
15. vi-. Hügemeicr, Arzt.
16. van Kempen, Reudant.
17. Knapmann, Herm., Fabrikant.
18. Kocnig, Rnd., Ortsvorstcher.
19. Krcntlcr, E.. Bnchdruckcrcibcsitzer.
2V. Maiwcg, W., Bauunternehmer.
21. Mainking, Lehrer.
22. ManitinS, Rektor.
23. vi-. looä. glcschop, Sanitätsrat.
24. vi-, rnoä. Richter, Arzt.
25. Ruhfns, Prokurist.
26. Scharfer, Gruben-Inspektor a. D.
27. Schulte-Wullen, Gutsbesitzer zu

Wullen.
28. Weber, Herm., Apotheker.
29. Würkert, Sparkasscn-Rcndant.

Aplerbeck.
30. Grügelfiepe, Fr.

Arnsberg.

31. Spudc, Geh.-Ileg.-Rat.

»lnf dem Schnee.

32. Schultc-Mnnkcnbcck, E.

Barop.

33. Sattelmachcr, Th.

Barmen.

34. Lnhn, Aug., Scifcnfabrikant.

Berlin.

35. Hilbck, BcrgwcrkS-Dircktor.
36. Klutmann, Geh. Rcgiernngs und

Banrat.

Blankenstein.

37. Blumbach, Amtmann.
38. Gcthmann, C., Rentner.
39. Petring, H.. Hotelbesitzer.
40. Puth Pui., H.. Fabrikbesitzer.
41. Engels, Direktor auf Zeche Blanken,

bürg.

BochttM.

42. vr. Baarc, Wilh.
43. Bcrve, Kaufmann.
44. Bochumer Anzeiger und General-

Anzeiger.
45. Borbet, Kaufmann.
46. Bnrgdorf, H., Rcstauratcnr.
47. Dickamp, Rechtsanwalt.
43. Döhniann, H., Rentier.
49. Dncsbcrg, Justizrat.
50. Eickhoff, Gcbr.
51. vi', raoä. Faber.
52. Füser, Amtsrichter.
53. Füszmann, Adolf.
54. Gcllhorn, Werner.
55. Gerstcin, KnappschaftS-Dircktor.
56. Grümcr, D.
57. Gymnasium.
v8. Herbst, Stadt-Rendant.
59. Hünnebcck, gicchtsanwalt.
60. Kerper, Fr., giektor.



LI. Klcppel, Pfarrer.
62. Köllcrmann, L.
63. Lange, E.
64. I)>-. Löbker, Professar.
65. Maas;, Ingenieur.
66. Nenniann, Fr., Stadtbaumcister.
67. Nicincicr, Fr.
68. Oldenburg, Ingenieur.
69. Ostcrinann, Chr., Kaufniann.
7V. Ostcrmann, Amtsgerichtsrat.
71. Reinshagen, Aug., Fabrikbesitzer.
72. Rocmcr, sticchtsanwatt.
73. Robert, Architekt.
74. Rummeld, Lehrer.
75. Ruppcl, Fr., Wwe.
76. Scharpcnscel, M., Wwe.
77. Schlegel, I., Bierbrancreibesitzcr.
78. Schlüter, C., Rektor inA.-Bochnm.
79. Schmal Horst, Aug.
80. Schulte, Stadtchcmiker.
81. Schultc-Ocstrich, H.
82. 4>e. Schultz, Bcrgrat.
83. Schürmann, Wilh.
84. Seippcl, Max, Kaufmann.
85. Seippcl, Wilh., Kaufmann.
86. v^o n Svbbc, Königl. Ober Bcrgrat.
87. Stegmann, Carl.
88. ThemS, Wilh.
89. Velten, Fr., Restanratcnr.

Bodelschwingh.
90. von Bodelschwingh, Graf.

Bommern.

91. Barry, Leonh., Kaufmann.
92. Brinkhoff, Emil.
93. Gölte, W., Ockonom.
94. Iii-. roocl. Kolbe, Arzt.
95. Kozlowsky, B., Fabrikbesitzer.
96. Lohmann, W., Gutsbesitzer.
97. Schulte, A.
98. Schulze, Wilh., Wirt.
99. Schwciszfurth, Rektor.

100. Spengler, W., Buchhalter.

Brechten.

101. Sch lctt, Superintendent undKrcis-
Schnl-Jnspektor.

Breckerfeld.
102. Stcinbach fum, C., Kaufmann.

Brünninghausen.
103. Freiherr von Remberg.

Cabel i. Wests.

101. Klaggcs, W., Fabrikant.

Calw.

105. Freiherr Stack von Holstein,
Major.

Camcn.

106. Funke, Bcrgrat.
107. Wortmann, C., Apotheker.

Charlottenvnrg.
108. Rüping, Max.

Cöln a. Rh.

k 09. Iägersberg, Gnst.,Archivbeamter.
110. De. zur. Mallinkrodt.

Crengeldanz.

111. Flottmann, D., Kaufmann.

Crone.

112. Wahmann, Hch., Bäckermeister.

Dahlhausen.
113. Hell ermann, Carl, Steiger.
114. Hilgenstock, G.
115. Falke, Amtmann.

Dortmund.

116. Alfcrmann k Schwegmann.
117. Bacdcckcr, P., Landrichter.
118. Brngmann.
119. Crüwell, W.
120. Eickworth, Direktor.
121. Faust, Markscheider.
122. Funcke, Fr., Apotheker.
123. Gärtner, Jül.
124. 14-'. Gottschalk,^Jnstizrat.
125. Haarmann, I. Staatsanwalt,

Geheimer Justizrat.
126. Hilgenstock, D.
127. Kleine, Stadtrat.
128 Kollmann, F., Ingenieur.
129. Prein, Hch.
130. Rose Le Cie.
131. Freiherr von Rpnsch, Gehcim-Rat.
132 Schmieding, Oberbürgermeister,

Gehcim-Rat.
133. Mollcnkamp, W., Kaufmann.
134. Soeding, zun., Fr.
135. Stade, Carl.



136. Stade, Hch,
137. Springorum, Direktor.
138. Tacglichsbcck, Berghanptinaun.
139. Melschede sc Schcrrer.
11V. Wenk er. Alfr. Joh.
11t. Wcuker, Hch.
142. Werner, Direktor.
113. Wiskott, W., Bankier.

Düren.

III. Düren, .Hch., zu Düren.
115. Schultc-Stcinbcrg, Hugo.

Düsseldorf.
116. Grevel, Wilh., Rentner.
117. L,-. inocl. Hamcl, Arzt.
118. Knapmann, L., Rentner.
119. Stutz, Ernst, Berg-Assessor.

Eickel.

15V. Daniels, Pfarrer und Snperin
tendcnt.

151. En geling, Pfarrer.
152. HülSmann, H.
153. Thiemanu, H.

Elberfeld.
151. Hu ff mann, Amtsrichter.
155. Schulte, Ober-Inspektor.

Endenich b. Bonn.

156. von Hhmmcn, Geh. Rcg.-Rat.

EngcrS.
157. Baumann, Alfr., Bahnhofs

Restanratcur.

Essen.
158. Husen er, Fabrik-Direktor.
159. Mohr, Direktor, Bredeney b. Essen.

Frielinghausen.
160. Obcrstc-Friclinghaus, F. W.

Gelsenkirchen.
161. AIth off, Wilh.
162. Dr. Flchinghaus, Amtsrichter.
163. Li-. Hammcrschmidt, Landrat.
164. Heß, Rechtsanwalt.
165. Keller, W., Apotheker.
166. Kirdorf, General-Direktor der

Zeche Rheinelbe.
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167. v,-. moä. Limpker, Krcisphhsikns.
168. Li-. Reut er, Chemiker.
169. Vogelfang, Wilh.
17V. vi-. Wallerstcin, Augenarzt.
171. Li-. mock. Wissemann.

Gevelsberg.
172. Bröcking, Carl.
173. Bröcking, I. H.
171. Drcvermann, Hcrm., Wittwe.
175. Gravemann, Fr., Pfarrer.
176. Huth, Herm., Fabrikbesitzer.
177. Knippschild, F-r, Bürgermeister.
178. Reitz, Gust.

Grnndschöttel.

179. Feldbaus, Fr.
18V. Müller, Jnl.
t81. O.nast, Will,., Wittwe.
182. Rüping, G.
183. Schüttler, Wittwe.

Hagen i. W.
181. Attenloh, Fabrikbesitzer.
185. Birk, C. L., Kaufmann.
186. Eicken, Ewald, Kvmmerzienrat.
187. Elbers, Ed., Fabrikbesitzer.
188. Ewald, Rudolf, Kaufmann.
189. Funke fnii., Will,., Kaufmann.
19V. Halb ach sc Möller.
191. Hartman,,, Landrat.
192. Hermanni, H., Kaufmann.
193. Li-. Hiltrop, Arzt.
191. Huth, Hcrm., Kaufmann.
195. Kerkhofs, Gust., Kaufmann,
196. Kalling, Fr., Fabrikbesitzer.
197. vi-. Loh mann, Jnstizrat.
198. SanitätSrat Li-, Maiwcg, Augen-

Arzt.
199. Mocller sc Cic.
2VV. Perker, Will,., Kausinanu.
2V1. Peters, Louis, Kaufmann.
2V2. Post, Joh. Fr., Fabrikbesitzer.
2V3. Post, Alex, Fabrikbesitzer.
2V1. Proll, C., Fabrikbesitzer.
2V5. Putsch, Herin., Fabrikbesitzer.
2V6. ^chcmmann, Emil, Apotheker.
2V7. Schmalcnbach, Ernst, Gcrichts-

Rcfcrendar.
2V8. Soeding, Ernst, Fabrikant.
2V9. Stapelmann, E., Kaufmann.
21V. Stern, Lcffmann, Bank-Direktor.
211. Boormann, C., Fabrikbesitzer.
212. ZurNcddeu, Gerichtsrat auf Haus

Callenberg.



Hamborn b. Rnhrort.
213. Scst, Adolf, Apotheker.

Hamm i. W.

214. Scrvacs, Hugo, Direktor.

Hannover.
215. Woltucr, Bahnmeister.

Haspe.
216. Andreas, Carl.
217. Lange, Gust., Wwe.
218. Hr. arsä. RciSmann, Sanitätsrat.

Hattingen.
219. Florschütz, Landrat.
220. Hundt, C., sel. Wittwe.
221. Mcierpetcr, Pfarrer und «Superin¬

tendent.
222. Hemke, Aug., Fabrikbesitzer.

Hans Rnhr b. Schwerte.
223. Frhr. v. Rhcinbabcn/Major a. D.

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

Herbede.
225. Brinkmann, Fr., Bicrbraucrci-

besitzcr.
226. Hengstenbcrg, Fr.
227. Kocnigs, Adolf, Apotheker.
228. Lohmann.lAng., Brcnncreibesitzcr.
229. Lohmann, Ernst, Fabrikbesitzer.
230. MceSmann, C., Ehren-Amtniann.
231. Plaszman», Lehrer.
232. Stratmann-Bvcste, Fr.
233. Wolzenburg, Postvcrwaltcr.
234. Buschmann, Otto, Gutsbesitzer zu

Kleinhcrbcdc.

Herdecke.

235. Buch Wald, Egon, Fabrikbesitzer.
236. De. Dumdey, Seminar-Direktor.
237. Eckardt, ^Emil, Fabrikant.
238. Grave, Fcrd., Branercibesitzcr.
239. Grave, Justus.
240. Knapmann, Eugen, Rentner.
241. Schütte, Pfarrer.

9 —

Herne.
242. Becker, K., Lehrer.
243. Behrens, Bcrgrat.
244. Dickmann, Rechtsanwalt.
245. Dickerhoss, W., Direktor.
246. Halbach, Fr., Buchdruckcrcibcsitzer.
247. Koester, Fr., Rcndant.
248. Schäfer, Bürgermeister.
249. Sch lenkhoff, L.
250. De. Schulte vom Esch.

Heven.
254. Lapp, Hauptlehrcr.
252. Scheies er, Lehrer.
253. Schulte - Ostcrmann, A., Guts

bcsitzer.
254. De. mscl. Straube, A., Arzt.

Hiddingyanst».
255. Brinkhoff, Fricdr. Peter.
256. Hiby, Hch., Brennercibcsitzcr.

Hohenlimbnrg.
257. Boccker.jnm, Phil., Fabrikbesitzer.
258. Pieper, G., Fabrikbesitzer.

Holthansen.
259. Ribbcrt, Hch., Fabrikbesitzer,

Kommcrzienrat.

Holzen b. Schwerte.
260. Post, Louis, Gutsbesitzer.

Hombrnch.
261. De. Boltc, Arzt.

Horchheim.
262. Schmidt, C. Fr., Rentner.

Hordel b. Bochnm.
263. De. Haarmann gut. Spickmann.
264. Hiddemann, Landwirt.
265. ÄZind möller, Berg-Assessor.

Horst a. d. N.

266. Da mm er, Hch.

Hüllen b. Gelsenkirchen.

267. Bchincr, Gemeinde-Vorsteher.



Iserlohn.

268. Brcucr soo.. Aug.
269. ». Breuer.
270. Bncksfcld, Jnl., sticntncr.
271. Kirchhofs, Friedr.
272. KrciSausschnsz.
276. NiüschPm.. W.
27-1. Schmölc, Aug.
275. Vormann, Adolf.
276. Wcidckamp, Carl.
277. von Werne, Fr.

Kaltenhardt.

278. Bergmann, Lehrer.
289. Bockholt, Diedr., Ockonom.
280. llchlcndahl, A., Obersteiger.

Kirchen a. d. Tieg.

281. Stein, Otto, Fabrikbesitzer.

Kirchhoerde.

282. Fricg, H., Ehren Amtmann.

Königsborn.

283. Kocster, W., iPcntier.

Kückelhanscn b. Haspe.

281. Peters, Wilh., Fabrikant.

Laer.

285. Bonn ermann, W.

Lage i. L.

286. S p cn »c m auu, Carl, Fabrikbesitzer,

Langendreer.

287. BeckbanS, Betriebssichrer.
r88. Grügelsiepe, Pfarrer.
289. Haarmann, Georg,Mctzgcrnieistcr.
290. De. meä. Klostcrmann.
291. Krcbbcr, Hanptlehrer.
292. Laudgrebe, Pfarrer.
293. M a iw cg, Fr. W., Baunnteruchmcr.
291. 11e. rnncl. Maiivcg.
295. Prictsch, Pfarrer.
296. Quack, Postmeister.
297. Rösch, Lehrer.
298. schulte Frcnking, stientner.
299. Wie sc brock, Direktor.

Langerfeld.

300. Gocbel, Herm.
301. Henkels, Alb., Fabrikant.
302. Henkels, Ernst, Kanfmann.
303. Wülfing, Otto, Kanfmann.

Letmathe.

301. Hassel, Karl, Fabrikant.

Linden.

305. Ernst, H., Apotheker.
306. De. Krnigcr, Arzt.
307. I>. Möller, Arzt.
303. Moll, Hermann, Wirt.
309. Spcnncmann, E.

Linz a. Nh.

310. Sccgncr, Fr.

Lünen a. d. L.

311. Haarmann, Fr., Sparkassen-
Rendan t.

312. Potthoff, Fabrikbesitzer.

Lütgendortmnttd.

313. Holtemehcr, I., Bannnternchmer.
311. Schulte Noelle, Pfarrer.
315. Wcstermann, Ehren-Amtmann.

Marten.

316. Haar mann, Bierbraucreibcsitzcr.

Milspe.

317. Hcfcndchl, Fr., Fabrikbesitzer.
318. WellerShans, Alö., Fabrikbesitzer.

Madras.

319. Gcrdes, Alb., Konsul.

Magdednrg.

320. Schnchardt, Adolf.

Münster.

321. Krcft, E., Fabrikbesitzer.

Niederwenigern.

322. Schulte, Carl.

Paderborn.

323. Holtgreve», Domkapitnlar.
321. Schulte, Jos. Carl.



Oncrenbnrg.

325. S chnltc-Ovcrbcrg zun,

Nastenbnrg.

329. Pieper, Bürgermeister.

Reading (Penshlvanien).
327. Kracmcr, L.

Remscheid.

328. Spcnneniann, Emil.

Rennebanm b. Hassiinghansen.

329. Bossclmann, Peter, Wirt.

Riemke.

33V. Schulz. G.

Saarbrücken.

33t. Oberschultc, Berg Inspektor.

Schalke.

332. Franken, Herin., Fabrikbesitzer nnd
NcichStagsabgeordneter.

333. Dr. rnecl. Schürmcyer, Augenarzt.

Schlvelm.

334. Sterne n b c r g, Aug., Fabrikbesitzer.
335. Stcrncnbcrg, W., Fabrikbesitzer.

Schwerte.

339. Dr. Mnnkenbeck, Arzt.
337. Ncnhaus, Tierarzt.
338. Nohrmann, Bürgermeister.

Tomborn.

339. Eh mann, W., Bannntcrnchiner.
349. Strnnck, D.

Sprockhövel.
344. Knhlniann, H., Apotheker.

Steinhansen.

342. Dn n kelbcrg, W .,9sittergntSbcsitzer.

Stockum.

343. Berkhoff, Will)., Landwirt.
344. Gröpper, W., Landwirt.
345. Grunewald, Hanptlchrcr.

349. Mcntlcr, Hanptlchrcr.
347. Ost er mann, H.
348. Schulze-Vellinghausen, Fr,

Gutsbesitzer.

Ncckendorf.

349. De. Wirth.

Volmarstein.

359. Schroeder, Ang., Fabrikant.
354. Wchbcrg, C., Gastwirt.

Vorhalle.
352. Bröcking, Carl.
353. Düllmann, A.
354. Hülsbcrg, H.
355. Schmidt, Aug., Fran, Apotheker.
359. de Mpn, August.
357. Sicpmaun, I., stscndant.

Wanne Bickern.

358. Heltweg, Pfarrer.

Wannen.

359. Winkclmanu, A., Bekonoi».

Wattenscheid.
399. Di. Bonn in, L., Arzt.

Weitniar.

394. vonBerSw o r d Wall r a b e, Frei
Herr und Königl. Kammcrherr.

392. Goeckcr.
393. Mennigcr, B., Bauunternehmer.
394. Dr. Picke rt, Arzt.
395. Schleff, W.
399. Dr. moä. Wcfclschcidt, Arzt.

Wengern.
397. Hölscher, C., Apotheker.
398. Lind, Stto, Gutsbesitzer.
399. Steffen, H., Gastwirt.

Westhofen.
379. Falkcnbcrg, Pfarrer.
374. Dr. ursil. Klug, W., Arzt.

Werne.

372. Becker, Jos., Prokurist.
373. Kump manu, C.
374. Luther, Pastor.
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375. Reinhardt, Zeche Vollmond.
376. Do. Rcinhertz, Arzt.
377. Wortmann.

Wetter.

378. Blank, Jnl., Wwc.
379. Blank, H., Kaufmann.
389. Bonn hoff, Emil, Kaufmann.
381. Brenschede, E., Kanfmann.
382. Buschmann, Rud., Bauunter¬

nehmer.
383. Geld mach er, Wilh.
381. Goccker, Pfarrer.
385. Gravcmann, Konnncrzienrat.
386. Hcugstcnbcrg, Pfarrer.
387. List, Apotheker.
388. Müller, Ernst, Amtmann.
389. Sehemmann, Gnst., Wirt.
399. Vorsteher, G., Konnncrzienrat.

Wickede Asseln.
391. vi-. Middelschnlte, Arzt.

Wiemelhausen.
392. Althüscr, Pfarrer.
393. Heering, Direktor der Zeche

„Julius Philipp".

Wiesbaden (Schanze).

394. Berg er, LoniS.

Winz.

395. Engelhardt, Baninspektor.
396. Natorp, Rentmcistcr und Spar-

kasscn-Rendant.

Witten.

397. Achenbach, H., Konditor.
398. Albert, Aug., Kaufmann.
399. Albert, F. W., Kanfmann.
4M. Albert, W., Wwe.
491. Alberts, Fr., Kaufmann.
492. Alle ndorff, H., Rechtsanwalt.
493. Alvcrmann, Gnst., Fabrikant.
494. Atstacdc, Wilh., Seiler.
495. Bach, A., Apotheker.
496. Balz, C., Lehrer.
497. Bansbcrg, B., Juwelier.
498. Barth, Hch.
499. Bauklob, Gnst., Mctzgcrmeistcr.
419. Becker zun.. Gnst., .Kaufmann.
411. Berger zun., Carl, Kaufmann.
412. Bcrlcmann, Rnd., Kaufmann.

413. Boccker, Fr., Eisenbahn-Direktor.
414. Boldcrink, H., Wirt.
415. Brcmmc, Oberlehrer.
416. Bitter, Betriebssichrer.
417. Blank, G., Kaufmann.
418. Blenncmann, G., Uhrmacher.
419. Blumberg, Fr., Buchhalter.
429. Bocckmanu, Lehrer.
421. Boeder, Jos., Metzgermeister.
422. vi-, insä. Böhcimcr, Arzt.
423. Bohdc, L., Mctallgicszercibcsitzer.
424. Borgmaun, Fr., Gastwirt.
425. Bormann, Hcrm., Buchhändler.
426. Born, I. H., Hanptlchrer.
427. v,'. moä. Boshamer, Arzt.
428. Bottermann, Otto, Kaufmann.
429. Brabänder sou., Fr., Rentier.
439. Brabänder zun., Fr., Konditor

und Brodfabrik.
431. Brackmann, W., Bahnhofs-

Nestauratcur.
432. Brand, Gust., Fabrikant.
433. Professor Brandstäter, Ober¬

lehrer.434. Brcdt, Victor, Fabrikbesitzer.
435. ve. rneä. Brickenstcin, Arzt.
436. Brinkmann, A., Rentner.
437. Brinkman» zun., G.,Fabrikbesitzer.
438. Brockhnsen, Apotheker.
439. Brodt, Carl, Kaufmann.
449. Brodt, Wich., Wirt.
441. Buchholz, Gnst., Kaufmann.
442. Buchholz, Wilh., Architekt.
443. Bnchthal, S., Kaufmann.
444. Bullmann, Schlachthof-Inspektor.
445. Burckhardt, W., Rentner.
446. Bürchaus, H., Kanfmann.
447. Bnsc, Wilh., Geschäftsreisender.
448. Callenberg, H., Bandagist.
449. Conze, Lehrer.
459. Cron, F., Drogist.
451. Lc Claire, August, Goldschmied.
452. Lc Claire, Louis, Kanfmann.
453. Cordes, Adolf, Kaufmann.
454. Christ, Gnst., Obersteiger.
455. Däche, Architekt.
456. Dahlhaus, Fr., Kaufmann
457. Dahlmann, Ädolfine, Lehrerin.
458. Dahms, Otto, Gärtner.
469. Dcppc, Pfarrer.
469. Dicck, Wilh., Ladcmeistcr.
461. Discher, Magistrats-Sekretär.
462. Dönhoff, Herm., Bierbraucrcibe-

sitzcr.
163. Dönhoff, Wilh., Bierbraucreibe-

sitzer und Stadtrat.



464. Dreher, Louis, Kaufmann.
465. Dünncbacke, ZVwc., Hotelbcsitzerin.
466. Dunkinann, G., Kaufmann.
467. Eckardt, Carl, Kaufmann.
468. Eichengrün, S., Kaufmann.
469. Eicke, Adolf, Gärtner.
470. Engels, Hch., Wirt.
471. Eruer, Beruh., Ober-Sekretär.
472. Fahrwinkcl, Aug., Fabrikant.
476. Fahrwinkcl, Otto, Mctzgeriucistcr.
474. Falkcuroth, Fr., Ladeineister.
475. F autsch, Rechtsanwalt.
476. Fischer, Aug., Kaufmann.
477. Fr er st, Max, Gerichts-Assessor.
478. Frank, Job., Zuschneider.
479. Franke, Ernst, Direetor.
480. Franzen, Carl, Architekt.
481. Franzmann, Hch., Gerichtsvoll¬

zieher.
482. Frcisewinkel, Lehrer.
486. Freese, Friedr.
484. Friemann, Direktor.
485. Frielinghans, Amtmann.
486. Funke, E., Wirt.
487. Fngncr, C., Hauptlchrer.
488. Gatlads, W., Kanfmann.
489. Gelbke, Aug., Schreincrmcister.
490. Gerling, Th., Oekououi.
491. Goebcl, Fr., Hofphotograph.
492. Gerhardts, Louis, Stuckateur-

meister.
493. Gimmerthal, F. A., Geschäfts¬

führer.
494. Goccker, Carl, Kaufmann.
495. Gvpcrt, Hch., Lehrer.
496. vi-. moä. Gordcs, Sanitätsrat.
497. Gracber, M., Pfarrer.
498. Gracfe, Carl, Kaufmann.
499. Gracfe, H. L., Wcinhändler.
509. Gracfe, Rud., Buchhändler
501. Groß, Wilh., Möbelhändler.
502. Grunewald, Paul, Architekt.
503. Gutzmann, D., Professor.
504. Haarhaus .jun., I. P.
505. vi-. Haarmanu, Gnst., Bürger¬

meister.
506. Haarmann, Georg, Rentier.
507. Haar mann, Gnst., Fabrikant.
508. Hackländer, Wilh., Kaufmann.
509. Hager, Herm., Lederhändler.
510. Hahne, Fr., Pfandleiher.
511. Hanf, Moritz, Bankier.
512. Haren, G., Lehrer.
513. Harßewinkel, Rechtsanwalt.
514. Hasse, Lehrer.
515. Hassel, Gust., Stadtsekretär.

516. Heetkamp, Hch., Klcmpncrmeister.
517. Hethey, F. W., Ladcmeister.
518. Heise, LoniS, Kanfmann.
519. von der Heide, Emil, Bankier.
520. Heidmann, Gnst.,Polizei-Inspektor.
521. Hemmer, Carl, Kanfmann.
522. Hemsoth, Wilh., Wittwc.
523. Hengsbach, H., Kanfmann.
524. Hcugstcnberg, C., Kaufmann.
525. Henke, Carl, CivisiJngcnieur.
526. Hoffmanu, Aug., Unternehmer.
527. Herz stein, Isidor, Kaufmann.
528. Hirsch, Carl, Kaufmann.
529. Hirse, Hch., Anstreichermeister.
530. Hochkeppel, Carl, Kanfmann.
561. Homberg, Heinrich, Kaufmann.
532. Hon er, Ernst, Konditor.
533. Professor vi-. Hof, Oberlehrer.
534. Höper, Carl, Barbier u. Friseur.
535. Hoper, Fritz, Heilgehnlfc.
536. Höper, Hch., Zahntechniker.
537. Hummrich, Wilh., Kaufmann.
538. Janson, Gust., Schreincrmcister.
539. Jocster, Fr., Landwirt.
540. Kaphengst, Th. Photvgraph.
541. Kathagen, Fr„ Rentier.
542. Keller mann, Pfarrer.
543. Dr. moä. Kempermann, Arzt.
544. Kettler, Th., Sparkasscn-Reudant.
545. Kleine, Berg-Assessor und Berg-

wcrks-Direktor.
546. Klinker, Fr., Kaufmann.
547. Klocke, Frl., Lehrerin.
548. Koest cr, Wilh., Kaufmann.
549. Klutmann, Ed., Fabrikbesitzer.
550. Kuapmaun, Ed., Kaufmann.
551. Konetzkp, Eugen, Buchhändler.
552. Korsmanu, Hch., Fabrikbesitzer.
553. Kocnig, Fr., Superintendent.
554. vr. niöck. Kvenig, Wwe.
555. Kvenig er, Hermann, Baunnter-

nchmcr.
556. Koestcr, Wilh. Hch., Kaufmann.
557. Koetzold, B., Buchtfändlcr.
558. Keller, Hch., Kaufmann.
559. Kellerhoff, Aug., Brcnnereibesitzcr.
560. Kraushaar, E., Wirt.
561. Kreuzhage, E., Musikdirektor.
562. Frau vi-. Kreuzhage, Wwe.
563. Kruhöffcr, Wilh., Wirt.
564. Krumme, Aug., Ziegelcibcsitzcr.
565. Krüger, Herm., Buchhändler.
566. Küpper, L., Rechnungsführer.
567. Küppermann, D., Zimmermeistcr.
568. Kürschner, Fr., Kaufmann.
569. Langelittig, G., Kaufmann.
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57V. Langncr, Hans, Zeichenlehrer am
Realgymnasium.

571. Lank Horst, Gnst., Kanfmann und
Stadtrat.

572. Lcesemann, B., Pfarrer.
573. Lcfarth, F., Pfarrer.
574. Leye, Hch., Kanfmann.
575. Leye, Otto, Konditor.
576. Lisch cid, Adam, Kanfmann.
577. Lindenbanm, M., Kanfmann.
578. Lindenbaum, S., Kanfmann.
579. Loescwitz, I., Eiscnbahn-Bctricbs-

Ingenieur.
58V. Lohdc, Aug., Kanfmann.
581. Lohmann, Carl, Brenncrcibesiher.
582. Loh»,an», Frdr., Fabrikbesitzer.
583. Lohmann, Gnst., Kaufmann.
581. Lohmann, Max, Fabrikbesitzer.
585. Loewcnstcin, A., Kaufmann.
586. Liiling, R. G .,^Malcr, Wwe.
587. Lüncnbnrger, Fr., tstcntner.
588. Lühn, Wilh., Buchhändler.
589. Marks, Ed., Kanfmann.
59V. 11r. moä. Marx, Arzt.
591. Masling, Wilh., Fnhrnntcrnehmer.
592. Di-. Matthcs, Real -Gymnasial-

Direktor.
593. May, Ernst, Metzgcrmeistcr.
594. Mayberg, Carl, Direktor.
595. Maiwcg, «tadtbamncister.
596. Mellingh a n s, Ernst, Bierbranerci-

besitzcr.
597. Menzel, Beigeordneter.
598. Menget, Carl, Senffabrikant.
599. Merckens, Direktor.
6VV. Merckens, Rob., Kaufmann.
6V1. Merten?, Aug., Kanfmann.
6V2. Meyer, Carl, Wirt.
6V3. Möller, Hch., Markscheider.
6V4. Moll fnn., F. W., Kanfmann.
6V5. Moll, Waldemar, Fabrikbesitzer.
6V6. Müllensiefen, Herm., Wwe.
6V7. Müllensiefen Herm., Fabrik¬

besitzer.
6V8. Müll en siefen, Thcod.,Kommcrzien-

rat, Fabrikbesitzer.
6V 9. vi-. Müllensiefen, Pin., Thcod.,

Fabrikbesitzer.
61V. Miinscher, Hch., Kanfmann.
611. Münte, Carl, Glockengießer.
612. Nachrodt, Gnst., Kaufmann.
613. Rascher, Hugo, Ingenieur.
614. Oswald, Lehrer.
615. Overhoff, Ewald, Markscheider.
616. vi-, msel. Overbeck, Arzt.
617. Peichcr, Bahnhofs-Jnspcktor.

618- Pfaunschilling, L., Cigarren-
Gcschäft.619. Pipo, L., Kanfmann.

620. Plügge, Lehrer.
621. Pott, August, Prozeß-Agent.
622. Radcmacher, P, Architekt.
623. Redger, Bildhauer.
624. Rehr, Amtsgcrichtsrat.
625. 9censingh off, Carl, Stadtkassen-

Assistcnt.
626. Rcnsinghofs, Fricdr., Sparkassen

.Kontrolleur.
627. Rcnnert, Carl, Brennercibesitzcr.
628. Rcnnert, Gnst., Kaufmann und

Stadtrat.
629. Rcnnert, Wilh., Civilingenicnr.
63V. Rocholl, P., AmtSgerichtsrat.
631. Rodenberg, E., Rentner.
632. Rocmcr, Oscar, Zimmermcistcr.
633. Roscnberg, Moritz, Kaufmann.
631. Roscnberg, S., Kaufmann.
635. Rosenkranz, Rud., Mctzgermcistcr.
636. istott, Herm., Riemenfabrikant.
637. Ruhrmann, Hch., Mühlendirektor.
638. Rnping, Otto, Kanfmann.
639. Sandkiihlcr, L., Metzgcrmeistcr.
61V. Saengcr, Rob., Kanfmann.
611. Sauerbrnch, Rick)., Architekt.
642. Schade, Stadtrentmcister.
643. vi-, moil. Schaefer, Arzt.
644. Oi-. mocl. Schantz, Arzt.
645. Schaefer, F. W., stcenticr.
646. Schartenbcrg, L., Kanfmann.
647. Schlichthcrle, H., Kanfmann.
648. Schluck, Gnst., Mctzgermcistcr.
649. Schluck, Carl, Bäckermeister.
65V. Schluck, Fricdr., Bäckermeister.
651. Schlnckebicr, Lehrer.
652. Schneider, Alb., Kaufmann.
653. Schnieder, A., Pfarrer.
654. Schoencberg, Aug., Wirt.
655. Schoencberg, Pritz, Konditor.
656. Schoencberg, Rnd., Klempner'

mcistcr.
657. Schroedcr, Carl, Werkmeister.
658. Schubert, Aug., Faktor.
659. Schütte, Georg, Kanfmann.
66V. Schumann, Gnst., Generaldirektor

und Stadtverordneten-Vorsteher.
661. Schwabe, Hch., Rechnungsführer.
662. Schwartz, L., Kanfmann.
663. Schwarz, Wilh., Lehrer.
664. Schwcfcr, Fr., Wirt.
665. Schwiermann, Will)., Wirt.
666. Seidel, Carl, Rentner.
667. Seidel, G., Schichtmeister.



668. Seidel, Oswald, Zechenbcamtcr.
669. Sethe, Adolf, Mchgermcister.
670. Sicking, Hch., Wwe., Haudcrci

und Wirtschaft.
671. Socding, Fr., Fabrikbesitzer.
672. Sommerfeld, Gust., Pfarrer.
673. Spennemann, Otto, Kaufmann.
674. Stein, Hugo, Kassierer.
675. Stein, Fr., Uhrmacher.
676. Stcinhoff, Prokurist.
677. Stichternath, I., Unternehmer.
678. Stinshoff, G., Schuhfabrik.
679. Stölting, Oberlehrer.
680. Stratmann, Ludwig, Kaufmann.
681. Stratmann, Carl, Kaufmann.
682. Tellering, Carl, Geschäftsführer.
683. Ter Redde», Oberlehrer.
684. Tietmann, Joh., Kaufmann.
685. Trottmann, Hch., Kaufmann.
686. Ullrich, Direktor.
687. Umlaufs, Lcop., Lehrer.
688. U nterbcrg, H., Kaufmann.

689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.

699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.

Vcltjens, C., Maler.
V c t t c b r o d t, Hch., Schreincrmcister.
Venhoff, L., Möbelhändlcr.
Vilter, Int., Kaufmann.
Völker, C., Zahnkünstler.
Vogt, Alb., Kaufmann.
Vosz, Peter, Hotelier.
Wächter, Oberlehrer.
WaskvwSkh, Carl, Kaufmann.
Weistcnfcls, Const., vcr. Land-

incsscr.
Weber, B., Wwe.
Weber, Hch., Werkst Vorsteher.
Wiehage, Carl, Fabrikant.
Wicl, Gust., Kaufmann.
Winkclmann, Fr., Lehrer.
Winter, Diedr., Möbelhändler.
Whlich, Hch., Kaufmann.
Wulff, Gottfr., Kaufmann.
Zell er, Bahnmeister.
!)>-. Zöllner, Töchterschnldirektor.
Zu Udorf, Aug., Reisender.

IV. Korrespondierende Mitglieder.
1. Mnmmenthey, Oberlehrer, Wesel.

V. Für 1903 angemeldete Mitglieder.
1. Bonncrmann, W., Gutsbesitzer, Annen.

2. Schulte Rahdc, W., Gutsbesitzer, Esborn.3. Schnltc -Scheidcweg, G., Gutsbesitzer, Hiddinghausen.
4. Alt hoff, Ingenieur, Witten.
5. Bormann, Adolf, Kaufmann, Witten.
6. Drehen. Molkerei-Inspektor, Witten.
7. Geher, Alfred, Fabrikant, Witten.
8. Hehr, A., Kgl. Eiscnb.-Stat.-Vorst. I- Cl., Witten.
9. Kleinen, Hcrm., Direktor.

10. Klöppcr, Hcinr., Prokurist, Witten.11. Klcmanu, E., Bauunternehmer, Witten.
12. Rüttler, Ose., Kaufmann, Witten.13. Schlüter, C., Ingenieur, Witten.
14. Do. Schramm, Fabrikdircktor, Witten.
15. I>. mock. Stutz, Arzt, Witten.
16. Snlanke, L., Tanzlehrer, Witten.
17. Theißcn, Emil, Ingenieur, Witten.





Bericht
des

ües Vereills für Ms- üilh Heiinatssllillde
in der Grafschaft Mark

über das Geschäftsjahr 1901/1902.

Erstattet in der ordentlichen General-Versammlungam 11. Dezember 1902
von

Ar. Wiks). Aug. H'ott, Schriftführer.

1. Die jahrelangen Verhandlungen in Betreff der Beschaffung der
Geldmittel im Wege einer Geldlotterie haben nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt und vorläufig ihren Abschluß gefunden durch folgenden
Erlaß Sr. Exzellenz des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Westfalen
Freiherrn von der Recke von der Horst:

Der Oberpräsidcnt
der Provinz Westfalen. Münster, den 19. April 1992.

J.-Nr. 1623.1.
Ich habe mit großem Interesse von der durch das gefällige

Schreiben vom 23. November v. I. mir übermittelten ausführ¬
lichen Darstellung des Entwickelungsganges, den der Verein für
Orts- und Heimatsknndc in der Grafschaft Mark bisher genommen
hat und von den bemerkenswerten Erfolgen Kenntnis genommen,
die durch die eifrige und zielbewußte Tätigkeit des Vcreins-
Vorstandes, besonders auch in Betreff der Vermehrung der
Sammlungen und Gewinnung eines zum Bauplatze für das
Museum des Vereins geeigneten Grundstückes,erzielt worden sind.
Zu meinem Bedanern kann ich aber dem Vorstande auf Erfüllung
der von demselben geäußerten Wünsche, die sich auf die Be¬
schaffung der zum Museumsbau erforderlichen Mittel im Wege
einer Geldlotterie beziehen, keine Aussicht eröffnen, da für einen
derartigen Plan nach den von der Zentralinstanz kundgegebenen

2
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Grundsätzen die Genehmigung nicht zu erlangen ist. Es muß

dem Vorstaude überlasse» bleiben, andere Mittel und Wege zur

Ansammlung des Baukapitals ausfindig zu machen, wobei Ihnen

die ansehnliche Zahl der dem Vereine angehörenden Mitglieder

gewiß zu wesentlicher Unterstützung gereichen wird.

von der Recke.
An den

Vorstand des Vereins für Orts- und Heimats-
kundc in der Grafschaft Mark zu Händen des

Vorsitzenden Herrn Fr. Soeding in Witten.

2. Zu dem großen Erfolge und reichen Ueberschnß der Düsseldorfer

Ausstellung 1902 hat die Industrie der Grafschaft Mark, welche dort

stark vertreten war, in erheblichem Maße beigetragen. Eine dauernde

Darstellung soll diese Industrie im Märkischen Museum, welches vorzugs¬

weise als Gewerbe-Museum gedacht ist, finden und die Industrie hat

ein Juteresse daran, daß die Bestrebungen des Vereins auf Errichtung eines

Gewerbe-Museums für die Grafschaft Mark in absehbarer Zeit zur Ver¬

wirklichung gebracht werden. Der Vorstand hielt es deshalb für durchaus

zulässig, an das Ausstellnugs-Komitee in Düsseldorf die Bitte zu richten,

aus den Ueberschüssen der Ausstellung 1902 dem Verein einen ange¬

messenen Zuschuß zum Bau eines Märkischen Museums-Gebäudes zu ge¬

währen. Dieses, nnt eingehender Begründung versehene Gesuch hat die

Befürwortung einer großen Zahl von Werken, die in Düsseldorf ausge¬

stellt hatten, in einein besonderen Schreiben gefunden.

3. Die durch vorsichtige Vorbereitung der Sache begründete Hoffnung,

die Mittel zum Bau des Muscums-Gebäudcs durch eine Geldlotterie be¬

schaffen zu können, ist nach dein Erlaß des Herrn Oberpräsidenten vom

19. April 1992, wenn nicht gänzlich zerstört, so doch unter der Voraus¬

setzung, daß die Sache weiter verfolgt wird, wozu wohl noch ein Weg zu finden

sein würde, derartig nebelhaft geworden, daß der Verein vorläufig damit

nicht mehr rechnen kann. Der Vorstand hielt es deshalb für seine Pflicht,

sich bei Zeiten darüber klar zu werden, wie er unter allen Umständen

seine Aufgabe der Errichtung eines Museums-Gebäudes zu lösen gedenke,

unbeschadet der Frage, ob, wann und wie der bisher eingeschlagene Weg

wieder betreten und weiter verfolgt werden soll.

Die geschäftlichen Verhältnisse der gegenwärtigen Zeit sind schlecht,

die Industrie hat wenig Beschäftigung und muß infolge des ungeheuren

Wettbewerbes zu Spottpreisen arbeiten, wobei kaum die Selbstkosten zu

erzielen sind, der Geschäftsmann hat wenig Verdienst und kämpft mit

Sorgen um seine Existenz; sie können jetzt nichts hergeben. Eine private

Sammlung, worauf der Herr Oberpräsideut am Schlüsse seines Erlasses

anspielt, würde jetzt wenig Erfolg bringen. Wie lange diese Verhältnisse

andauern werden, ist nicht vorauszusehen. Der Verein muß sich deshalb

so einrichten, daß er vorläufig aus eigener Kraft dem gegenwärtig vor¬

handenen Bedürfnisse nach ausreichenden Museumsränmen ein Genüge
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leistet und das baut, was er mit eigenen Mitteln bauen kann. Das

Weitere muß der Zukunft überlassen bleiben.

Das Kapital, welches der Verein durch Aufnahme einer Anleihe auf

sein schuldenfreies Grundstück nebst daranf zu errichtendem Gebäude selbst

aufbringen kann, beträgt rund Mk, Mit diesem Kapital muß ein

Teil des ganzen Museumsgebäudes, nicht das Fagaden-Gebände an der

Blücherstraße, sondern ein Hinter- oder Seitengebäude, einfach, ohne

architektonischen Schmuck, nur dein Zwecke entsprechend, errichtet werden.

Selbstverständlich darf die Errichtung dieses Gebäudes aber nicht ohne

Rücksicht auf das ganze Gebäude, wie es später erstehen soll, also nicht

ohne Plan, erfolgen. Das jetzt projektive Gebäude muß in den Plan

des Ganzen hineinpassen, es muß einen bestimmten Teil desselben bilden.

Der Plan für das ganze Museumsgebände muß deshalb zunächst fest¬

gelegt werden.

Um einen Bauplan zu erhalten, der künstlerisch und praktisch allen

Anforderungen entspricht, die an ein Mnseumsgebände im modernen Sinne

zu stellen sind, muß die Aufgabe unter Aussetzung entsprechender Preise

dem öffentlichen Wettbewerbe überlassen werden. Die hierdurch ent¬

stehenden Kosten darf der Berein nicht scheuen. Das Nächstliegende würde

also sein, unter Zuziehung eines Sachverständigen die Aufgabe zum öffent¬

lichen Wettbewerbe auszuschreiben. Die eingehenden Arbeiten sind von

Preisrichtern zu beurteilen; danach ist der geeignetste Bauplan auszu¬

wählen. Nach Erfüllung dieser Vorbedingungen würde dann ein ent¬

sprechender Teil des Planes zur Ausführung kommen.

Bevor der Verein soweit ist, haben sich vielleicht die Geschäfts-Ver-

hältnissc schon wieder gebessert, und es kann möglich sein, daß denn Verein

bei der teilweisen Ausführung des Projektes durch Hülfe seiner Freunde

und Gönner mehr Mittel zur Verfügung stehen, als oben angenommen

ist. Darauf soll aber keine Rechnung gemacht, es soll vorläufig nur

damit gerechnet werden, was der Verein aus eigener Kraft leisten kann.

Ilmsomehr wird er daranf bauen dürfen, daß ihm zum mindesten die

bisher gewährte Unterstützung auch für die Zukunft nicht versagt werde.

Der Vorstand ist sich der Schwere seiner Aufgabe und Verantwortung

voll bewußt. Der Verein hat aber in den sechszehn Jahren seines Be¬

stehens soviel Zustimmung, Anerkennung und Unterstützung für seine Be¬

strebungen in der Grafschaft Mark gefunden, daß der Vorstand eine noch

viel größere Verantwortung darin erblicken würde, jetzt, nachdem dem

Verein die Hülfe der Königlichen Staatsregiernng versagt ist, das von

ihm bis dahin gesteuerte Schiff zu verlassen. Er hält es jetzt erst recht

für seine Pflicht, mutig und unverdrossen auszuharren und alles zu tun,

was in seinen Kräften steht, um das gesteckte Ziel zu erreichen, und er

ist überzeugt, daß er darin die Zustimmung und Unterstützung aller gut¬

gesinnten Märker finden wird.

Im übrigen wird uns die heutige Tagesordnung mit diesem Gegen¬

stände eingehend beschäftigen.
2*
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4. Die Sammlungen im Märkischen Museum haben auch im Berichts¬

jahre wieder einen erfreulichen Fortgang genommen, worüber wir von

dem Herrn Museums-Verwalter nähere Mitteilungen erhalten werden.

Einer größeren Erwerbung muß hier aber gedacht werden, weil sie mit

den Kassenverhältnissen der nächsten Jahre in Zusammenhang steht. Der

bekannte, jetzt verstorbene Oberlehrer Dr. Franz Giese, früher in Münster,

später in Nenß wohnhaft, hatte eine wertvolle Sammlung von Münzen

und Medaillen zusammengebracht, worunter sich namentlich viele westfälische

Münzen befinden. Diese Sammlung ist durch Erbgaug auf die Schwester

des Verstorbenen, die Frau Wwe Dr. Ed. Kreuzbage in Witten über¬

gegangen, welche sie fmit Ausnahme einer goldenen Ulmer Dom-Denkmünze,

deren Goldwert 140 Mk. beträgt und einer von Dr. Franz Giese für

500 Mark erworbenen bronzenen Medaille zur Silberhochzeit Ludwigs XIV.

und seiner Gemahlin) dein Verein zum Kaufe angeboten. Sie ist zu dein

angemessenen Preise von 2000 Mark in das Eigentum des Märkische»

Museums übergegangen. In Bezug auf die Abtragung des Kaufpreises

ist Frau I)r. Krenzhage dem Vereine sehr entgegengekommen, was dankbar

anerkannt werden muß. Der Kaufpreis ist in fünf gleichen Jahresraten,

beginnend mit >900, ohne Zinsen abzutragen.

Durch diese Erwerbung hat die Münzsammlung des Märkischen

Museums eine äußerst schätzenswerte Vervollständigung erfahren, die auf

Kenner und Liebhaber der Numismatik bald Anziehungskraft ausübe» wird.

5. Die ordentliche Generalversammlung fand am 15. Dezember 1901

zu Witten im Hotel zum Adler statt. Dieselbe nahm die Berichte und

die Rechuuugsablage entgegen, ließ letztere durch die Herren Aug. Albert,

Fr. Lüneubürger und Gerrit Haren prüfen und erteilte ans deren Antrag

dem Kassierer, Herrn Sparkasseu-Rendanten Kettler, unter Ausdruck des

Daules für die exakte Kassenführnng die Entlastung.

Die Einnahme betrug Mk. 3956,61

Die nach dem Turnus aus dem Vorstände scheidenden Mitglieder:

Bierbrauereibesitzer Friedrich Brinkmann ssu. in Herbede,

Sanitätsrat Dr. msck. Gordes in Witten,

Oberlehrer Professor Dr. A. Hof, daselbst,

Fabrikbesitzer Friedrich Lohmann, daselbst,

Prozeßagent Fr. Will). Aug. Pott, daselbst,

Rechnungsführer Heinrich Schwabe, daselbst,

Oberregierungsrat Karl Spude in Arnsberg

wurden einstimmig wiedergewählt.

An Stelle des die Wahl wegen Krankheit ablehnenden Kaufmanns

Herrn Wilh. Seippel in Bochum wurde der Königliche Laudrat Herr

Gerstein in Bochum gewählt.

„ Ausgabe

Kassenbestand

„ 3378,60

Mk. 78,01
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Es wurde beschlossen, für das Geschäflsjahr 1900/1901 wieder ein
Jahrbuch herauszugeben und vie Herren Fr. Will). Aug. Polt und I. H. Born
mit der Herausgabe zu beauftragen. Dieses Jahrbuch ist in 1209
Exemplaren gedruckt und jedem Mitglieds unentgeltlich zugestellt worden.

Der Haushaltsvoranschlag für das Geschäftsjahr 1901/1902 wurde
in Einnahme und Ausgabe auf 9650 Mark festgesetzt.

6. An Beihülfcn sind dem Verein im Berichtsjahre gewährt worden:
vom Stadtkreise Witten Mk. 1000,—

Für diese Zuwendungen sprechen wir auch an dieser Stelle unfern
herzlichen Dank aus.

7. Die Mitgliederzahl des Vereins betrug:
Am Schlüsse des vorigen Geschäftsjahres. . . 732
Im Berichtsjahre sind verstorben, verzogen . . 39
Bleiben 693
Neu eingetreten sind 9

Mitgliedcrstand am Schlüsse des Geschäftsjahres 702
In unserem vorigjährigen Geschäftsberichte sprachen wir den Wunsch

aus, daß die politischen Gemeinden der Grafschaft Mark als
korporative Mitglieder unserem Vereine beitreten möchten, was nach den
Satzungen unseres Vereins möglich sei. Es wurde hervorgehoben, daß
ein Beitrag nach Selbsteiuschätzung von mindestens 5 Mark jährlich doch kein
Opfer für eine ganze Gemeinde sei, während dem Vereine dies viel nützen
würde; derselbe würde seinen edlen und gemeinnützigen Bestrebungen
weit besser nachgehen könneir, als es bei den bisherigen bescheidenen
Mitteln möglich sei.

Diese Bitte an die Herren Gemeinde-Vorsteher und Gemeindc-
verordneten möchten wir heute nochmals wiederholen. Die Haushalts¬
voranschläge für 1903/1904 werden bald festgesetzt und bitten wir darin
einen auf Selbsteiuschätzung beruhenden Beitrag auswerfen zu wollen.
Den Gemeinden soll dafür das Jahrbuch unentgeltlich geliefert werden.

Wenn die heutige General-Versammlung sich dazu entschließt, auf
die Vorlage des Vorstandes betreffend den Bau eines Museumsgebäudes
einzugehen, woran nach Lage der Sache wohl nicht zu zweifeln ist, dam:
beginnt für den Verein ein außerordentlich wichtiger Abschnitt in der
Entwickelung seiner Verhältnisse. Jeder weiß, daß zum Bauen Geld und
abermals Geld und zum dritten Male Geld gehört, und deshalb richtet
der Vorstand an die märkische Bevölkerung die ebenso dringende, als

Landkreise Bochum . . 150,-
50,—
20,—
20,—
20,—

Dortmund
Hagen .
Hattingen
Hamm
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freundliche Bitte, ihn in seinen Bestrebungen unterstützen zu wollen. Jeder

ist dazu in der Lage, indem er zum mindesten seinen Beitritt zum Vereine

erklärt, was ihm ein jährliches Geldopfer von 3 Mark verursacht, wofür er das

Jahrbuch, welches neben zahlreichen Beiträgen zur Orts- und Heimatsknnde der

Grafschaft Mark auch die Namen der sämtlichen Vcreinsmitglieder aufweist,

unentgeltlich geliefert erhält. Auch diejenigen Märker, welche schon Mit¬

glieder sinv, können den Bestrebungen des Vereins noch dadurch nützliche

Dienste leisten, daß sie andere zum Beitritt veranlassen.

8. Die von Herrn Professor Brandstäter begründete Sammlung von

Bildnissen hervorragender verstorbener Märker im Märkischen Museum

nimmt eine erfreuliche Eutwickelung. Möge es der Stolz jedes Märkers

sein, sie immer mehr zu bereichern und sie zu einem Pantheon der

Grafschaft Mark ausgestalten zu helfen.

-



Ui. Jahresbericht
über den

l5>ta?id und die Angelegenheiten des Märkischen Museums
Zu Witten.

Erstattet in der General-Versammlung

des „Vereins für Orts- nnd Heimatsknnde in der Grafschaft Mark"

im »Hotel zum Adler« zu Witten am 14. Dezember 1992

durch deu Museums-Verwalter I. K. Morn.

Hochverehrte Herreu! Als Aufaug Juli d. I. eudlick? der 15. Jahr¬

gang unseres Vereinsbuches deu Vercius-Mitgliedern zugestellt werden

konnte, waren mein Mut und meine Freudigkeit, weiter mitzuwirken an

unserm gemeinsamen Werke, so nahe am Versinken, wie die scheidende

Sonne bei Anbruch der Nacht; es befiel mich ein Gefühl des Verlassen¬

seins von Gott und alle» lieben Freunden nnd guten Menschen: Dein

bösen Reife, gefallen in einer Maiennacht, folgte ein Spätfrost im Juni,

der unsere Hoffnung auf die Hilfe der Provinz vernichtete. — Und wenn

ich nun trotz meines Abschiedsgrußes heute wieder vor Sie trete und die

Ehre habe, Ihnen den 16. Jahresbericht zu erstatten, so tue ich es in

der freudigen Zuversicht und festen Neberzeugung:

„Und ob Dir oft auch bangt und graut,
Als sei die Holl' aus Erden, —
Nur unverzagt auf Gott vertraut,
Es muß doch Frühling werden! —"

Zwar hat die Not der Zeit unser»? Vereine wieder manch liebes

Mitglied entrissen, und selbst die Zuwendungen an unser Museum flössen

nicht mehr so reichlich ii? viele?? kleine?? Gaben uns zu, wie ii? manchen

früheren Jahre??, aber trotzdem verdanken wir der Freundlichkeit und Güte

einiger Weniger einen so befriedigenden Jahres-Abschlnß, wie ich es nicht

zu hoffen gewagt hatte. Den größten Gewinn aber, den uns dies heute

abgeschlossene Geschäftsjahr brachte, erblicke ich darin, daß es uns durch

bittere Erfahrung die Erkenntnis gab : „Es ist gut, auf Gott vertrauen und

sich nicht verlassen auf Menschen", und: „Unter jeder Hilfe ist Selbsthilfe

die beste!" — Verehrte Herren des Vorstandes, ich drücke Ihne?? heute

dankbar die Hand und gelobe: „Liebe um Liebe, und Treue um Treue!"
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Wir stehen fest und treu zusammen, so lange uns Gott das Leben, Ge¬
sundheit und Kraft verleiht! Sie verlassen mich nicht, und — ich weiche
nicht von Ihnen. Die Markaner oder Westfälischen Märker verschmähen
fremde Hilfe, zumal wenn sie ihnen nicht gerne gewährt wird und helfen
sich selbst, wie ihre Urältcrvätcr. — Die Gedanken, die wir in den
früheren Jahrgängen unseres Vercinsbnchesaussprachen,sind nicht müssige
gewesen, sie sind nicht leer verhallt: - in vielen größeren und mittleren
Städten, so in Hagen, Essen, Elberfeld, Barmen, Krefeld, Hamm, Schwelm,
und Recklinghansenwurden städtische Museen begründet. Erinnert uns
dies zeitgemäßeUnternehmen nicht an die Blütezeit des deutsche» Mittel¬
alters, da der Gewerbefleißdeutscher Städte nicht blvs einen bürgerlichen
Wohlstand schuf, wie ihn damals kein anderes Land und Volk aufzu¬
weisen hatte, sondern auch der Bildung und der Kunst eine Stätte zu
bereite» wußte, daß sie sich entfalteten in den köstlichen Werken, die wir
heute gebührend bewundern dürfen!

Ist nicht aufs Neue Schillers treffliches Wort ans der „Glocke"
zur Wahrheit geworden:

„Tausend flciß'gc Hände regen,
Helfen sich in muntcrm Bund,
Und im feurigen Bewegen
Werden alle Kräfte kund!' —

Mögen viele, ja die meisten der mit nns nach gleichem Ziele strebenden
Provinzialstädte, begünstigt durch äußere Vorzüge, durch bedeutenderenund
älteren Reichtum, durch Stiftungen cdeldenkender,mit irdischen Gütern
reich gesegneter Bürger, durch die Intelligenz hervorragender Männer,
uns überflügeln, — soll dies unser» Neid erwecken? sollen wir nns als
Bürger desselben glücklichen Staates, als loyale Untertanen desselben
wohlmeinenden,hochbegnadeten Herrschers nicht vielmehr dadurch bestärken
lassen in nnserm Vorhaben? nicht mehr mitwirken ans dem nns vorge¬
steckten Wege und Ziele, die Schäden unserer Zeit heilen zu helfen, die
nns entgegentreten einerseits in einem wüsten Jagen nach pekuniären Er¬
folgen, in dem selbstsüchtigen Streben, die Konkurrenten berabzudrücken,
nur um sich selbst jeden möglichen Vorteil zu sichern, — andererseits
in der Genußsucht und dem zügellosen und nie zu befriedigenden Verlangen
nach immer höheren Löhnen selbst bei nicht entsprechender Arbeitsleistung.

Fortbestehen muß der ideale Wcttkampf der Geister, das ernste
Ringen der berufenen Genies nach den höchsten Zielen der Wissenschaft,
das freudige Arbeiten Hand in Hand mit den Anserwählten in dem
gleichen Berufe zum allgemeinen Wohle der Menschheit; doch dazu können
wir in unseren bescheidenen Verhältnissen nichts tun und nichts wirken.
Das, was wir tun und wirken können, beruht ans dem Boden der
Volksbelehrnng und Volkserziehnng. Den mit Glücksgütern nicht ge¬
segneten Mitbürgern vor allem möchten wir nützlich sein zum Wohle
unseres Staates, — den Jünglingen und Männern, die nach der schweren
Arbeit der sauren Wochentage ein Bedürfnis fühlen, sich am Sonntag



Nachmittag in stiller Stunde, wo andre ihresgleichen sich der Erholung

hingeben oder einem flüchtigen Vergnügen nachjagen, — sich zu begeistern

und zu belehren, möchten wir Gelegenheit bieten, diesem edlen Streben

huldigen zu können. Unser Museum soll ihnen einen Einblick gewäbren

in die Entwickelnng des Handwerkes, des Gewerbes und der Industrie,

wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte vollzogen hat, so daß sie die

fördernden und hemmenden Ursachen erkennen lernen, welche die

Zeit der Blüte und des Verfalls bedingten; sie sollen ferner erkennen

lernen, wie die Kunst sich mit dem Handwerke berührt, wie sie auf

dasselbe veredelnd einwirkte und es auf eine höhere Stufe der

Vollendung hob; wie der Erfindnngstrieb des Menschen eine Natur¬

kraft nach der andern sich dienstbar machte, sie zwang, kunstreiche

Maschinen zu treiben, die bestimmt sind, dem Menschen die rein

mechanische und Lastarbeit abzunehmen; ferner, wie der Arbeits¬

betrieb, Verkehrsmittel und Verkehrswege sich änderten und das soziale

Leben von allen diesen Faktoren nachhaltig beeinflußt wurde. —

Die Museen der Provinzialstädte sollen und wollen in erster Linie nur

Hilfe und Stütze sein den Gewerbeschulen und gewerblichen Fortbildungs¬

schulen, die nach dem gleichen Ziele streben, mitwirken, daß auch

der geringste Arbeiter die Wahrheit des Dichterwortes erkennen und

beherzigen lerne:
..Das ist'S ja. was den Menschen zieret,
lind dazu ward ihm der Verstand,
Daß er im innern Herzen spüret,
Was er erschafft mit seiner Hand." —

Nicht technische Fertigkeit allein, sondern erst Sinn und

Verständnis machen einen tüchtigen Gewerbsmann der Gegenwart.

Die Gegenwart aber wurzelt tief und fest in der Vergangenheit,

und darum ist es nötig, daß ein fröhlich aufstrebender Geist an guten

alten Mustern sich bilde. Sie zu beschaffen, wird eine der Haupt¬

aufgaben auch unseres Museums sein und bleiben müssen; denn die

Empfindungen und Stimmnngen, welche die Anschauung stilgerechter guter

Arbeit erweckt, stärkt und erweckt auch den Antrieb, es den Alten

nicht nur gleich zu tun, sondern sie womöglich zu übertreffen.

Meine Herren! Handwerk, Industrie und Kunst haben sich nicht blos

erst in den Städten vornehmlich entwickelt, sie haben selbst da, wo

sie die Bedingungen ihrer Existenz fanden, neue Städte gegründet, wie

n. a. auch unsere Stadt Witten es beweist. Sie haben Einöden in

blühende Landschaften, Ar m u t in Wohl st a n d verwandelt. -Wahre

Wohltäter der Menschheit und Förderer unseres Kulturlebens waren

nicht allein weise und gottbegnadete Fürsten, sondern auch Entdecker

und Erfinder, hervorragende Meister und erleuchtete Lehrer, die neue

Bahnen wiesen dem vorwärts strebenden Geiste. — Eine zielbewußte

Bildung, gleichviel auf welchem der zahlreichen Geistesgebiete der Jetztzeit

sie strebt, kann auch nie einen Charakter verderben; vielmehr wird sie
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ihn festigen nnd fördern zum Segen der ganzen Menschheit.

Dabei kann auch das vaterländische Moment, ans welchem jede

gesunde Erziehung basiert, nicht zu kurz kommen. Wer wollte und

könnte die Wahrheit des Dichterwortes bestreiten:
„Hier sind die starken Wurzeln Deiner Kraft!" -

Nur wenn ein Staatswesen krankt nnd in seinem Innersten

fanl und morsch ist, wird es auch den redlich vorwärts strebenden Talenten

nicht möglich sein, geeignete Bahnen zu finden, um sich zu entfalten.

— Nun, meine Herren, wir haben das Glück, einem Staate anzugehören,

der unter dem Herrschergeschlecht der unvergleichlichen Hohenzollern sich

einer Blüte erfreut, wie kein zweites Staatswesen der Jetztzeit; wir

sind uns dessen bewußt, daß dieser Staat seine Blüte verdankt den

Erlauchten Herrschern, die mit Stolz wir die unseren, unsere Landes¬

väter nennen; wir wissen ferner, daß es jedes getreuen Untertanen

vornehmlichste Pflicht ist, an seinem Teile in seinem beschei¬

denen oder weiteren Wirkungskreise seine volle Pflicht und Schuldig¬

keit zu tun und den Intentionen unseres Kaisers entsprechend zu leben

und zu wirken.

Wir können uns getrost auch das Zeugnis ausstellen, daß unser

Verein stets bestrebt war, den sich gestellten patriotischen Zwecken

gerecht zu werden nnd w o h l die Unterstützung der zuständigen hohen

und höchsten Behörden verdient hätte. Wir wissen uns aber

auch zu bescheiden, da dies n i ch t geschehen ist und

vielleicht aus triftigen Gründen nicht geschehen

konnte. Wir sind gewillt, uns mit Gottes Hilfe nun selbst zu

helfen. Und wenn wir mit unseren bescheidenen Mitteln nur laugsam vor¬

wärts kommen können, so bitten wir alle unsere lieben Vereinsmitglieder, es

doch weiter mit uns zu halten und uns nicht zu verlassen in dem guten,

aber schweren Kampfe. Wir dürfen weiter nicht zurückgehen und müssen

alle Kräfte einsetzen, die Zahl unserer Vereinsmitglieder stetig zu mehren!

Wills Gott, es wird besser! Und das, was ich Ihnen nun

über die Angelegenheiten unseres Museums zu berichten habe, durfte

geeignet sein, unsere Hoffnung zu stärken und zu begründen. —

„Es werde Licht!" sprach Gott am ersten Schöpfungslag, als noch der

Erde Keim in Feuerncbeln lag, und — es ward Licht! Und licht ist

es auch geworden nach den rauhen, kalten Nebeln, die uns bisher

bedrückten und unsere Hoffnung zu ersticken drohten! —- Das neue

„Märkische Museums-Gebäude in Witten" wird gebaut! —

Das, was der zeitige Museums-Verwalter Ihnen heute berichten darf

über den Zugang im verflossenen lk. Berichtsjahre ist erfreulich! —

I. Unsere Löblichen städtischen Behörden haben auf unser Bitten das

alte, noch heute in Benutzung stehende Museums-Gebäude mit einem

neuen Anstrich versehen nnd das sehr schadhafte Dach desselben um- und

zum Teil neu eindecken lassen, wofür wir auch an dieser Stelle ihnen

unfern besten Dank gern erstatten.



II. Der 15jährige Vorbestaud unseres Museums bezifferte sich laut

Lagerbuch auf 4050 Nummern, abgeschätzt auf 27 083,1,3 Mk. Für das

16. Vereiusjahr — 23. November 1901 bis 24. November 1902 —,

wurden eingetragen: 240 Nummern zum Werte von 2544,52 Mk.

Davon entfallen auf Ankäufe: 2039,50 Mk., während für geschenkte

Gegenstände 505,02 Mk. verzeichnet werden konnten. Das Gcsamt-

Vermögcn des Märkischen Museums in Witten stellt sich demnach —- aus¬

schließlich des nach und nach beschafften Mobiliars — auf 29 6 33,15 Mk.

(4290 Nummern).

Außer den laufenden und wechselnden Ausgaben wurden von dem

Herrn Vcreiuskassierer Th. Kettlcr für das Museum noch entrichtet:

1. an den Buchbinder Neuhaus für 34 Zeituugs-Einbände 93,50 Mk.

2. an den Schreiner Vettebrodt 79,60 „

3. an die Firma Lüueubürger und Franzen für Reparaturen 49,93 „

4. an Herrn Turck für l Pärchen Nebelkrähen i» einem

Glaskasten 18,00 „

5. Für das Putzen und Präparieren der alten Waffen, Ketten

und andere eiserne und Metallgegenstände etwas über 70,00 „

Der Museumsverwalter bestritt außer den laufenden Ausgaben an den

Musenmswärter für Petroleum und Holz, für Bucbbinderrechnungeu w.

aus deu Eintrittsgeldern für Bücher-Aukäufe pp. »och 21,50 Mk.

Die wertvollsten Geschenke im 16. Vereinsjahre sind folgende:

1. die wesentlichsten Teile eines sogeuaunten Himmelbettes aus Eichen¬

holz (mit eingelegter Holzarbeit) von dem Herrn Gutsbesitzer Heinrich

Beckmann vom Hof am Haine, früher Heinemann in Stiepel (unter

Vcrmittelnng des Herrn Nestaurateurs Aug. Schöneberg in Witten).

2. Die Portrait-Büste des weil. Reichs- und Landtags-Abgeordnetcn

Louis Berger Witten, geschenkt von Herrn L. Berger jnn. auf Harkorts-

hof in Barop. Derselbe schenkte auch den Schild eines Massai-Kriegers.

3. Eine große Anzahl älterer Bücher, Urkunden :c., geschenkt unter Ver-

mitteluug des Herrn Nestaurateurs Aug. Schöneberg jun. in Witten

von dem Herrn Landwirt Otto Buschmann in Quereuburg.

4. Ferner schenkte Frau Witwe Ur. Krcuzhage in Witten aus dem

Nachlasse ihres verewigten Herrn Bruders, des weil. Oberlehrers

Or. Franz Giese, gestorben in Neuß, eine große Anzahl zumteil noch

recht wertvoller Bücher, ein wertvolles Portrait (Oeldruck), 1 Stahl¬

stich (F. Dehcks), 2 Lithographien, (Münster i. W. 'während der

Belagerung (20. August 1657—23. Oktober 1657), nach einer

Zeichunug vom Jahre 1659, lithographiert von Chr. Espagne in

Münster und „Front des Rathauses zu Münster" (München, Bartsch),

sowie eine Original-Handzeichunng: Dortmund- und Gronau-Enscheder

Eisenbahn, Normalzeichnuug, Blatt 53 u. (Dortmund 18. September

1873) und andere diverse Gegenstände.
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5. Herr Architekt und Bauunternehmer Karl Maiweg in Langendreer
schenkte:

a) 2 Schnitzarbeiten (Aussätzeam Sakristeiraum der alten ev. Kirche
in Langendreer st745).

b) 2 gewundene Säule» mit gestochenen und geschnitzten Kapitälen,
welche neben der Kanzel angebracht waren, (1745).

o) 4 geschnitzte Konsolen, die als Träger des Schalldeckels gedient
haben (1745).

ä) 2 Stück Seitenteile der Kanzel mir hübschen Füllungen, (1745).

6. linser verehrtes Vorstandsmitglied, Herr Stadtrat und Bierbranerei-
besitzer W. Dönhoff Crengeldanz bei Witten erfreute uns 1. mit
einem Geschenk von 2(1 Mark znr Bezahlung der noch zu erwähnenden
wertvollen Münzsammlung und stiftete 2. folgende Bücher:

n) Dr. Max Wildermann: Jahrbuch der Naturwissenschaften,
14. und 15. Jahrgang, (1899 und 1ü00).

6) H. Heß: Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpen-
Vereins, XXXI. und XXXIl. Band, München 1900 und 1901.

7. Fr. Beckmann ans Bommern, früher Lehrerin, überwies 12 Holz¬
schnitte: „Ans König Friedrichs Zeit. Kriegs- und Friedcnshelden;"
gezeichnet von Adolf Menzel, in Holz geschnitten von Eduard Kretschmar,
Berlin, 1886; R. Wagners Kunst- und Verlagshandlnng. (König
Friedrich II., Prinz Heinrich, Herzog Ferdinand von Brannschweig,
der Dessaner, Prinz Ferdinand von Würtemberg, Schwerin, Zielen,
Seidlitz, Wintcrfeldt, Keith, Fvnqnöe, Bellings.

Das Löbliche Presbyterinm zu Herbede überreichte uns durch gütige
Vermittelnng des Herrn Bierbrancreibesitzers Fr. Brinkmann ssn.
zu Herbcde, 22 Herbeder Urkunden ans dem 16. »nd 17. Jahrhundert,
darunter 3 Pergament-Urkunden.

9. Herr Primaner Schulz in Langendreer stiftete eine beim Rigolen
eines Gartens in Langendreer aufgefundene gußeiserne Grabplatte,
welche neben 3 erhaltenen und einem vom Rost ganz zerfressenen
Nassanisch-Oranischen Wappen noch die Inschrift entziffern läßt:

Untot Drdis. ckohnnnvs Alnuritins Xassovia Urincmps.
(I. Moritz, Prinz von Nassau, war um 1650 brandenburgischer
Statthalter in Cleve).

10. Der verehrte Vereins-Vorsitzende, Herr Fabrikbesitzer Friedrich Söding
Lsn. in Witten, überwies unscrm Museum außer einigen älteren
Schulbüchern mehrere Lieferungen des Anzeigers des „Germanischen
National-Mnsenms in Nürnberg" und des „Centralblattes für all¬
gemeine Gesundheitspflege, Organ des Niedcrrheinischen Vereins für
allgemeine Gesundheitspflege".



III. Der Austausch unseres Vereins-Jahrbuches erfolgte ordnungs¬

mäßig mit den Vereiusschrifteu aller im vorjährigen Berichte genannten
Vereine.

IV. Von Zeitungen wurde uns in letzter Zeit leider nur noch die

„Hagener Zeitung" unentgeltlich zugestellt. Dem Herrn Verleger

sagen wir herzlichen Dank und bedauern tief den Abgang der uns früher

ebenfalls unentgeltlich zugestellten geschätzten Zeitungen.

V. Augekauft wurden:

nl von der verw. Frau Dr. Kreuzhage in Witten die von ihrem ver¬

ewigten Bruder, dem Herrn Oberlehrer Or. Franz Giese hiutcrlassene

Sammlung von Münzen und Medaillen (ca. 500 Stück) zum Preise

von 2 WO Mark. Der Betrag ist in 5 Jahresraten von je 400 Mark,

mit dem Jahre 1303 beginnend, unverzinslich abzutragen.

I,) folgende Bücher:

1. „Von Haparanda bis San Francisco." Reise-Erinnerungen von

lür. plril. Ernst Wasserzieher, Obcrhausen in Rheinland (vorher

in Witten). Druck und Verlag von Fr. W. Aug. Pott in Witten.

2. „Jahrbuch des Vereins für die Evangelische Kirchengeschichte der

Grafschaft Mark". 4. Jahrgang 1902. Gütersloh, Bertelsmann.

3. „Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. Kreis Minden".

Im Auftrage des Provinzial-Verbandes der Provinz Westfalen

bearbeitet von A. Lndorff, Baurat, Provinzial-Konservator. Mit ge¬

schichtlicher Einleitung von Dr. Wurm, Pfarrer zu Hausbcrge.

Münster 1902.

4. „Die westfälischen Ortsnamen nach ihren Grundwörtern" von

H. Jelliughaus. 2. vermehrte Auflage. Kiel und Leipzig, Verlag

von Lipsius und Ttscher. 1902.

o) Nebelkrähen im Schnee, 1 Paar in einem Glaskasten. Ferner wurden

für Präparation und Unterbringung eines Sperbers (^.stur nisus.

D.) in einem Glaskasten an Turck bezahlt 8 Mark. Dieses schöne

Exemplar wurde am 19. II. 1902 vom Oekouomen des hiesigen

evangelischen Diakonissenhauses, Schlosser Friedewald, gefangen und

uns geschenkt.

VI. Am 15. März a. c. trat der Invalide Karl von der Heide als

Museumswärter ein.

VII. An Eintrittsgeldern kamen ein: 71,25 Mark. Der aus ver¬

kauften älteren Jahrgängen des Vereinsbnches angesammelte und bei der

hiesigen Sparkasse angelegte Baufonds beträgt zuzüglich der Zinsen

115,01 Mark, der aus dem Ertrage der Sammelbüchsen zwecks Erwerbung

eines modernen Märkischen Kunstwerkes gebildete Fond — 26,40 Mark,

der Fond zur Erwerbung einer Bibliothek Märkischer Schriftsteller pp. —

516,90 Mark.



Schließlich erlaube ich nur noch zn bemerken, daß wir beabsichtigen,

mit dein l 6. Jahrgange unseres Vereinsbnches ab t e i l u n g s w e i s e den

Druck des Kataloges der Bibliothek unseres Museums zn beginnen. Da

es uns an Mitteln fehlt, sind wir gezwungen, den sonstigen Inhalt des

Buches entsprechend zu kürzen. Die Anlage des Bncher-Katalogcs soll

so getroffen werden, daß jede Abteilung mit Seite 1 beginnt und spätere

Nachträge also mühelos angefügt werden können. In einigen Jahren

wird derselbe dann vollständig jedem verehrlichen Vereinsmitgliede zu

gefälliger Benutzung vorliegen.

Und nun: Fröhliche Weihnachten, und ein recht gesegnetes neues Jahr >



Her m a n n ü! lensiefe n.
Eine bisgraphische ökizze von Fr. Zvilh. Aug. ^ott.

Hermann Rlüllensiefei? wurde am 23. November s857 zu Witten

im „Haus Crengeldanz" als Sohn der Ehegatten Fabrikbesitzer und

Gewerke Gustav Wüllensiefen und Laura geborene Ampfer geboren.

Den ersten Anterricht genoß er von einein Hauslehrer. Als dieser nach

Hilchenbach als Seminardirektor übersiedelte, ging der junge Wüllensiesen

mit ihm, blieb dort ein Jahr und besuchte danu die Gewerbeschule in

Hagen. Zur Vervollständigung seiner allgemeinen Bildung wurde er

später mit seinem jüngeren Bruder Gustav auf die Realschule in Siegen

geschickt, wo er s358 das Abiturienten-Gramen bestand. Er diente

dann als Einjährig-Freiwilliger bei dem Aaiser - Alexander - Garde-

Grenadier-Regiment Nr. s in Berlin, von Frühjahr s859 bis Herbst

s3S0 beschäftigte er sich als volontair bei der Firma Schwarzkopff

daselbst. Während dieser Zeit verkehrte er viel bei seinem Gnkel, dein

bekannten Berliner Prediger und theologische» Schriftsteller L>. Zulius

Wüllensiesen, von dem er gehalten wurde, wie ein Rind im Hause.

Der anregende Verkehr mit diesem begabten und sittlich vorbildlichen

Wanne war für seine geistige Entwicklung und Lebensrichtung von

großer Bedeutung, noch nach langen? Zahren erinnerte er sich desselben

gerne und öfter und hing mit wahrer Verehrung an dem seltenen Wanne.

Im Zahre s82Z hatten die Söhne des Landrats und Nadel¬

fabrikanten Peter Eberhard Wüllensiefen in Zserlohn, nämlich Gustav,

der Vater Hermanns und Theodor Wüllensiefen zu Crengeldanz bei

Witten, unter der Finna „Gebrüder Wüllensiefen" eine Glasfabrik

gegründet. Die kaufmännische Leitung des Nnternchmens lag in den

Händen von Hermanns Vater, während den technischen Betrieb sein

Gnkel, der als Volksmann und liberaler Politiker bekannte Landtags-

Abgeordnete Theodor Wüllensiefeu leitete.

Nach seiner Rückkehr in die Heimat im Herbste ^860 trat Hermann

Wüllensiefen in dieses Geschäft ein und widmete sich der technischen
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Leitung desselben mit solchem gleiße, Geschick und Trfolg, daß

Theodor Wüllensiefen s366 das Unternehmen in den Händen seines

Bruders und seines Neffen gut aufgehoben wußte und sich in das

Privatleben zurückzog; er siedelte nach der Schweiz über, wo er bei

Rheinfelden ein Gut erworben hatte.

Hermanns jüngerer Bruder Gustav Wüllensiefen war seit dem

Anfange der 60er Jahre ebenfalls in der Glasfabrik thätig, derselbe

verstarb jedoch im Jahre s372 infolge einer im Feldzuge f870/7s

gegen Frankreich erlittenen Verletzung.

Seit dem Jahre f366 lag die technische Leitung der Trengel-

danzer Glasfabrik in seinen Händen.

Hermanns jüngerer Bruder Theodor war s87f in die kaufmännische

Leitung des Geschäftes eingetreten.

Im Jahre s87I ging die Glasfabrik aus Hermann und Theodor

Wüllensiesen über.

Unter der thatkräftigen und umsichtigen technischen Leitung

Hermanns entwickelte sich dieselbe trotz der vorübergehend schlechten

Zeitverhältnisse in den 60er und 70er Iahren zu der größten Tafelglas-

Fabrik Deutschlands. Daneben erstanden zwei große Ziegeleien. Bei

seinen, Tintritt in die Fabrik s860 beschäftigte die Firma s0ö Arbeiter,

die Zahl der Arbeiter war bis zun, Jahre s87^ aus sh6 und bis

zum Jahre siZH? aus 377 gestiegen.

In, Jahre 1868 verehelichte sich Hermann mit Anna Julie

geborene Wüser aus Langendreer, mit welcher er fast dreißig Jahre

in der glücklichsten The lebte. Aus dieser The gingen neun Kinder

hervor, von welchen noch fünf am Leben sind.

Bereits in, Jahre f86^ wurde Wüllensiefen von der Bürgerschaft

seiner Vaterstadt in die Stadtverordneten-Versammlung berufen, wo er

ein reges Interesse für die Verhältnisse und Tntwickelung dieses auf¬

strebenden Gemeinwesens an den Tag legte. Dieser Versammlung

gehörte er bei ständiger Wiederwahl bis zun, Jahre l336 an und

wurde nach dem Tode des k)r. mecl. Staeps an, 30. September f87ö

von ihr zu ihren, Vorsitzenden gewählt. Diesen Vorsitz gab er f876

an Vr. Gustav Haarmann, den jetzigen Bürgermeister Wittens, ab.

An, 23. Januar 1886 wählte ihn die Stadtverordneten-Versammlung

zun, Witgliede des Wagistrats, und er hatte nun Gelegenheit, sein

Wissen und seine Thatkraft in noch höheren, Waße als bisher in den
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Dienst des Wohles seiner Vaterstadt zu stellen, was er auch mit Fleiß

und Gewissenhaftigkeit tat. längere Jahre war er auch Areistags-

Abgeordneter für die Stadt Witten und Rntglied des Areis-Ausschusses

des Landkreises Bochum. Im Wagistrat verblieb er bis zum

Ich Januar I3ßl; er legte sein Amt nieder, um einem höheren Rufe

folgen zu können.

Wüllensiefen war von liberalen Grundsätzen durchdrungen, und er

war in der nationalliberalen Partei seiner Vaterstadt von Jugend auf

eines der rührigsten und tatkräftigsten Witglieder gewesen. Seine kräftige

Gestalt, seine volkstümliche, mit derbem, nicht verletzendem Witz belebte

Beredsamkeit, mit der er stets, wie man zu sagen pflegt, den Nagel aus den

Aops zu treffen wußte,sein urwüchsiges,biederes und Vertrauen erweckendes

Wesen machten auf seine Parteigenossen großen Gindruck; durch seinen

Wut, seine Tatkraft und seinen glühenden Patriotismus wurden sie

zu Taten im Dienste der Partei begeistert; er war bald ihr Liebling,

ohne daß er nach Gunst gestrebt hätte. Als Wahlmann bei den

Landtagswahlen in Dortmund war er der Anführer der Wittener

liberalen Wahlmänner, seinem Rufe und seinen Anordnungen wurde

willig Folge geleistet; er sorgte auch dafür, daß bei dein langweiligen,

einen vollen Tag in Anspruch nehmenden Wahlgeschäfte die Geister

lebendig blieben und auch der pumor zu seinem Rechte kam. Und

wenn dann die Witlener Wahlmänner von Dortmund des Abends

heimkehrten und im Zuge mit Wusik in die Stadt einzogen, um im

Borgmann'schen Lokale ihren Wahlsieg zu feiern, dann gingen die

Wogen hoch, und jeder freute sich des im Wittelpunkte stehenden

markigen Parteirecken permann Wüllensiefen.

Das war Jahre lang so gewesen; dann kau, die Zeit, in der die

Partei ein größeres Gpser von ihm forderte

Aus der Wahl zum konstituierenden norddeutschen Reichstag am

s2. Februar s367 ging der der freien konservativen Vereinigung

angehörende Landrat pilgrim mit cZßv Stimmen als Abgeordneter

des Reichstagswahlkreises Bochum hervor. Bei der Wahl für die erste

Legislatur-Periode des norddeutschen Reichstages am Sj. August s367

siegte jedoch der der Fortschrittspartei angehörende ehemalige Vize¬

präsident des Rumpfparlaments und hochangesehene Politiker Vr. Wilhelm

Loewe-Talbe mit 7ss>9 Stimmen. Schon bei der Wahl zur ersten

Legislatur-Periode des deutschen Reichstages am Z. Wärz I37s zeigte

3
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>.'5 sich, daß der Fortschrittspartei im Reichstagswahlkreise Bochum trotz

dessen überwiegend protestantischen Bevölkerung statt der konservativen

Partei, wie bisher, ein anderer Gegner, nämlich die ultramontane

Partei, deren Anhänger sich bis dahin vielfach zur Fortschrittspartei

gehalten hatten, erwachsen war. Dr. Loewe-Ealbe siegte mit 769?

Stimmen, aber die ultramontane Partei brachte schon 526H stimmen

für ihren Kandidaten, den bekannten westfälischen Edelmann Freiherrn

von Schorlemer-Alst auf. Seitdem wurde der Kampf zwischen diesen beiden

Parteien immer heftiger. Bei der Wahl zur zweiten Legislatur-Periode am

s0. Januar s37^s siegte Dr. Loewe mit so 926 Stimmen gegen s030K die

für den Freiherrn von Schorlemer-Alst abgegeben wurden, bei der Wahl

zur dritten Legislatur-Periode am s0. Zanuar s377 mit s7H5s Stimmen

gegen sS0s3 für den Freiherrn von Schorlemer-Alst und bei der Wahl

zur vierten Legislatur-Periode am SO. Zuli s8?8 mit 2056-s Stimmen

gegen s657s für den Freiherrn von Schorlemer-Alst, bei der Wahl

zur fünften Legislatur-Periode aber, am 27. Oktober s33s, blieb der

erste Wahlgang unentschieden, Dr. Loewe erhielt sS607 und Freiherr

von Schorleiner Alst s-s508 Stimmen; in der engeren Wahl siegte

Freiherr von Schorlemer-Alst mit 20 29s Stimmen gegen s99?S für

Dr. Loewe. Zum ersten Wale war der Wahlkreis bei einer überwiegend

protestantischen Bevölkerung an die ultramontane Partei verloren.

In der Wahl zur sechsten Legislatur-Periode am 23. Oktober s83H>

gewann Dr. Gustav paarmann mit 25 7s5 Stimmen gegen 2 s 522

für den Freiherrn von Schorlemer-Alst den Wahlkreis für die Partei

zurück und schloß sich der nationalliberalen Partei förmlich an, während

Dr. Loewe seit s877 sich von der Fortschrittspartei getrennt hatte, aber

der nationalliberalen Partei nicht beigetreten war, sondern mit seinem

Freunde Louis Berger die sogenannte Gruppe Loewe-Berger bildete.

Auch in der Wahl zur siebenten Legislatur-Periode am 2 s. Februar

s887 behauptete Dr. G. paarmann den Wahlkreis mit Ss 76s Stimmen

gegen 20 380 für den Freiherrn von Schorlemer-Alst. Wit Ablauf

dieser Legislatur-Periode nahm Dr. G. paarmann die ihm angebotene

Kandidatur nicht wieder an. Die Blicke der Parteigenossen richteten

sich auf permann Wüllcnsiesen. Wenn einer geeignet erschien, in einem

so schwierigen Wahlkampfe, wie er sich im Wahlkreise ausgestaltet

hatte, zu siegen, so war er es. Wüllensiefen hatte wichtige Gründe,

die Kandidatur abzulehnen, aber sein Patriotismus siegte schließlich
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über alle Schwierigkeiten; zur großen Freude seiner Parteigenossen nahm
er endlich die Kandidatur an. Der erste Wahlgang am 2V. Februar sZHO
blieb unentschieden, Müllensiefen erhielt f8 639 Stimmen, der Freiherr
von Schorlemer-Alst 2 s 839; in der engeren Wahl siegte Freiherr von
Schorlemer-Alst zum zweiten Wale, mit Hülfe der Sozialdemokraten,
mit 29869 Stimmen gegen 23 32^ für Wüllensiefen. Doch die ultra¬
montane Partei sollte sich des Sieges nicht lange freuen. Schon am
30. November s390 legte Freiherr von Schorlemer-Alst aus Gesundheits¬
rücksichten sein Wandat nieder, und Hermann Wüllensiefen zog zum
zweiten Wale in den Wahlkampf. Der erste Wahlgang am 29. De¬
zember s890 blieb unentschieden; Wüllensiesen erhielt s3 929 stimmen,
der ultramontane Kandidat, Bürgermeister Wilhelm Battmann in
Gelsenkirchen f3f3l. In der engeren Wahl am 8. Januar s89s
siegte Wüllensiefen mit 27 3tA Stimmen gegen 25 6-fs für Battmann.

Es war eine Reichstagswahl, wie es im Deutschen Reiche noch
nie zuvor eine gegeben hatte. Aus beiden Seiten wurden die äußersten
Anstrengungen gemacht, und noch niemals zuvor waren in einem
Wahlkreise so viel auswärtige Redner ausgetreten, wie bei dieser Wahl.
Alan war sich auf beiden Seiten bewußt, daß diese Wahl eine besondere
Bedeutung habe. Die ultramontane Partei mußte alles daransetzen,
das eben erst Errungene zu behaupten, und für die Nationalliberalen
galt es, die Niederlage des vorigen Jahres wett zu machen. Die Zahl
der bei dem Gewählten eingegangenen Glückwunschschreiben und
-Depeschen war eine sehr große. Einige Gratulanten, die am Bor¬
mittag nach der Wahl den Erwählten des Volkes begrüßen wollten,
trafen ihn in? Arbeitsanzuge in seiner Fabrik.

Am sich seinein hohen Amte als Reichstags-Abgeordneter ganz
widmen zu können, legte Wüllensiefen sein Wandat als Wagistrats-
Witglied an? fch Januar f39i nieder. Am f9> Januar f89f begab
er sich nach Berlin.

Die ultramontane Partei konnte ihre Niederlage nicht ver¬
schmerzen und suchte durch ihre Preßorganc im Wahlkreise dein Sieger
Angelegenheiten zu schaffen. Unter Mitwirkung hervorragender
Parteigenossen, insbesondere des Herrn Gberamtsrichters Aulemann-
Braunschweig, hatte Wüllensiefen am 6. Januar f89f den Arbeitern
und namentlich den Bergleuten gegenüber folgende Erklärung ab¬
gegeben :

3*
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Ich bringe meine volle Sympathie allen Bestrebungen entgegen, die

auf eine Verbesserung des Loses der Arbeiter abzielen. Das versteht sich

von selbst.

Einverstanden bin ich mit dem Wunsche der Bergleute, daß bei der

achtstündigen Schicht die Ein- und Ausfahrt eingerechnet werde; ich selbst lasse

ja schon seit zo Jahren meine Glastöpfemacher nur K Stunden arbeiten, weil

dieselben in Räumen arbeiten, die nicht ausreichend gelüftet werden können.

Einverstanden bin ich mit dem Wunsche der Bergleute, daß für Aeber-

schichten höherer Lohn gezahlt wird, und daß gegen den Willen der Arbeiter

kein einseitiger Zwang zur Ueberschicht stattfinden darf.

Einverstanden bin ich mit dem Wunsche der Bergleute, daß die Füll¬

kohlen wegfallen, und daß die Frage des Wagennullcns eine befriedigende

Lösung derart finde, daß daraus kein vorteil für die Zechen entstehen kann.

Einverstanden bin ich mit dem Wunsche der Bergleute, daß ihnen

steigender Lohn bei steigendem Gewinn gewährt werde.

Einverstanden bin ich mit dein Wunsche der Bergleute, daß diejenigen

Arbeiter wieder eingestellt werden, welche infolge der Brganisationsbestre-

bungen der Bergleute entlassen worden sind.

Einverstanden bin ich mit dein Wunsche der Bergleute, daß keine

Schanksperrc stattfindet und daß die Polizeistunde glcichheitlich gehandhabt wird.

Wo ich Gelegenheit habe, diesen Wünschen der Bergleute das Wort

zu reden, werde ich es tun.

Für die Einrichtung von Einigungsämtern und Arbeiter-Ausschüssen

habe ich mich bereits öffentlich ausgesprochen.

Ebenso habe ich mich für Anfrcchthaltnng der Rnappschaftskasse aus¬

gesprochen lind bin auch einverstanden damit, daß die Verwaltung so einfach

und billig als möglich ist und daß den Arbeitern volle Gleichberechtigung

gewährt wird.

Ercngeldanz, den 6. Januar zgZt.

Hermann IN üllensiefen.

Unter dem Einflüsse ultramontancr Journalisten wurden aus dieser

Erklärung nun allerlei Ränke geschmiedet, So erhielt er von einein

ultramontanen Bergmann in Wattenscheid folgendes Schreiben:

„Dir Entschicdrnhcit, mit welcher Ew. Hochwohlgeboren für die von

Ihnen als berechtigt anerkannten Forderungen der Bergleute einzutreten

versprochen haben, ermutigt uns zu der Bitte, Sie möchten in der am

Sonntag, den Z5. Februar, vormittags zz Ahr auf dein Schützenhofe zu

Bochum tagenden Versammlung der Zcchcn-Delegirten, in welcher unsere

Lage erörtert werden soll, erscheinen und das Ehrcn-Präsidinm derselben

übernehmen, um uns im Kampfe um das gute Recht mit Rat und Tat

zur Hand zu gehen. Wir rechnen umsomehr auf Ihr Erscheinen, als Sic

sich ja durch Anterschrist erklärt haben, jede sich bietende Gelegenheit mit

Freuden zu ergreifen, wo Sic unsere Interessen vertreten können,
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Wüllensiefen antwortete darauf:
„Ihr Schreiben vom 8. habe ich erst gestern, den t2. Februar erhalten.

Ihren mir darin ausgesprochenen Wunsch kann ich nicht erfüllen, weil mein
Amt mich hier festhält und ich von der Art und Weise, in der Sie und
Ihre Parteigenossen das Wohl der Bergleute zu fördern suchen, nicht Heil,
sondern nur Unheil für dieselben erwarte."

Außerdem gab er von Berlin aus unterin sis. Februar f39l

öffentlich folgende Erklärung ab:
„vor meiner Wahl habe ich mich dahin ausgesprochen, daß ich meine

volle Sympathie allen Bestrebungen entgegenbringe, die auf eine Verbesserung
des Loses der Arbeiter abzielen. Ich bin auch heute noch derselben Ansicht,
selbstverständlich soweit die allgemeine Lage der Industrie in Konkurrenz
mit dem Auslande dies zuläßt, wie ich solches in meinen Wahlreden und
auch s. Z. der Bergarbeiter-Deputation gegenüber hervorgehoben habe.

Uteine Erklärung ist dahin mißdeutet worden, als wenn ich die Er¬
reichung jener Ziele auch auf anderem als friedlichem Wege für zulässig
oder möglich halte. Ich betone deshalb ausdrücklich, daß ich jeder Streik¬
bewegung bestimmt entgegentreten muß. Ein erneuter Ausstand kann nur
dahin führen, die kaum errungene wirtschaftliche Besserung ernstlich und
dauernd zu beeinträchtigen.

Utit Sozialdemokraten habe ich nichts zu tun, welche jede Gelegenheit
benutzen, das friedliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
woraus allein das Heil Beider erwachsen kann, zu stören. Ich werde stets
auf friedliche Weise für das Wohl der Arbeiter nach besten Kräften eintreten;
doch bin ich nicht gewillt, mich und meinen Namen zu unbesonnenen, das
Wohl der Arbeiter gefährdenden Handlungen benutzen zu lassen.

Diejenigen Personen, welche heute Aufregung unter den Bergleuten
im Wahlkreise Bochum herbeiführen und schüren, gehören meiner lleber-
zeugung nach nicht zu meinen Wählern, sie gehören vielmehr denjenigen
Parteien an, die mich bis zum letzten Augenblicke aufs Heftigste bekämpften."

Wie Müllensiefen sein Versprechen, für das Wohl der Arbeiter

einzutreten, auffaßte, und wie ehrlich und treu er es zu halten

entschloffen war, das zeigte sich bei der Beratung des von der

sozialdemokratischen Partei vorgeschlagenen A der Novelle zur

Gewerbeordnung, welcher die Einführung eines allgemeinen Waximal-

arbeitstages bezweckte.

Am f7. April fSIl hielt Wüllensiefen bei der Beratung jener

Angelegenheit im Reichstage folgende Rede:
„Der sozialdemokratische Vorschlag, daß bei Arbeite» uuter Tage die

tägliche Arbeitsschicht acht Stunden, einschließlich der Ein- und Ausfahrt
nicht überschreiten darf, ist mir außerordentlich sympathisch, ja, ich gehe noch
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weiter, indem ich diese Bestimmung ausgedehnt sehen möchte ans diejenigen

Gewerbe, bei denen die überaus schwere Arbeit oder sonstige Uebelständc,

große lhitze, Ausströmungen schädlicher Gase, nachteilig auf Gesundheit und

Leben der Arbeiter wirken. Dieser Ansicht habe ich in meinem Betriebe

seit Iahren Rechnung getragen und die früher zwölsstündigen und oft noch

längeren Schichten zum großen Teil in achtstündige verwandelt, ohne dabei

gleichzeitig den Lohn der Schichten herabzusetzen. Ich gebe mich sogar der

Hoffnung hin, daß es mir bei gutein Geschäftsgang allmählich noch gelingen

wird, weiteren Arbeitsschichten diese Wohltat zuteil werden zn lassen. Die

Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, gehen dahin, daß meinem Geschäfte

wohl größere Lohnansgaben erwachsen sind, dieselben werden aber vollständig

dadurch ausgeglichen, daß das Geschäft einmal nicht so viele Verluste durch

häufiges Feiern der Arbeiter erleidet, und zweitens, daß die Arbeiter in der

kürzeren Schicht die ihnen anvertrauten Arbeiten sorgfältiger ausführen.

Ls wird Brennmaterial gespart, und die erzeugten Waren werden gleich¬

mäßiger und besser, sodaß auch ein höherer Verkaufspreis erzielt werden

kann; aber es ist mir nie eingefallen, diese Einrichtung ans alle meine

Arbeitergruxpcn auszudehnen. Denn wo die Arbeit in frischer Luft, in

gesunden, luftigen Räumen stattfindet und ihrer Natur nach nicht als eine

schwere oder der Gesundheit nachteilige angeschen werden kann, ist das

unnötig. Außerdem würde dadurch eine Verteuerung der Waren herbei¬

geführt werden, die es unmöglich machte, den Kampf gegen den in- und

ausländischen Wettbewerb zu bestehen. Eine solche Naßregcl würde ich für

leichtsinnig halten, und statt dem Arbeiter eine Wohltat zu erzeigen, möchte

oft Not und Elend über ihn und seine Familie gebracht werden. Die Arbeit

in den Bergwerken halte ich nun nicht für eine der Gesundheit besonders

zuträgliche, namentlich nicht in Bezug auf die Räume, in denen sie aus¬

geführt werden muß. Zunächst ist es sehr schwierig, nach den weit abge¬

legenen Arbeitsstätten hinlänglich frische Luft hinzubringen; sodann wirkt

bei trockener Arbeit der entstehende Staub ungünstig und bei nasser Arbeit

wiederum die große Nässe. Diesen Uebelständen schreibe ich es zn,

daß es so viele Krankheiten giebt, die als besondere Krankheiten der

Bergarbeiter zn bezeichnen sind. Nun wenden ja die Grubenverwaltnngen

in Uebereinstimmung mit den Bergbehörden alle neuen Errungenschaften der

Technik an, um diesen Uebelständen zu begegnen, aber ich glaube nicht, daß

es möglich sein wird, die Arbeit in den Gruben allgemein zu einer gesunden

zn machen. Deshalb geht meine persönliche Ansicht dahin, daß eine Schicht¬

dauer von acht Stunden für einen Bergarbeiter hinreichend lang ist, und ich

halte es für einen Uebelstand, daß durch die Zurechnung der Zeit für die

Ein- und Ausfahrt, namentlich bei Gruben, die eine sehr große Belegschaft

haben, wo also große Nassen von Bergleuten zn derselben Schicht einfahren

müssen, für diese der Aufenthalt unter der Erde bedeutend verlängert wird.

Ich bin kein Bergtechniker und vermag nicht anzugeben, wie diesen Uebel¬

ständen abzuhelfen ist, ohne die Existenz der Zechen zu schädigen oder die

hohen preise der Kohlen, die für manche Industrien heute schon fast uuer-
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schwinglich sind, noch mehr zu steigern. Ich hoffe aber, daß es den Grubcn-

technikern möglich sein wird, diesen Urbrlstand wenigstens erheblich zn vor-,

ringcrn. Nebrigens ist der von mir vorgetragenen Ansicht schon im'Z ;2«> c

Rechnung getragen worden, wonach ans Beschluß des Bundesrates für solche

Gewerbe, in denen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die

Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, die Arbeitszeit mit den zn gewäh¬

renden Pansen vorgeschrieben werden kann. Sonst kann ich nur wiederholen,

was ich auch schon an anderer Stelle ausgesprochen habe, daß nach meiner

Ansicht die wünsche der Bergleute nur auf ruhigem, friedlichein und gesetz¬

lichem Wege zur Erfüllung gebracht werden können. In diesem Sinne habe

ich mich zn der Abordnung der nichtsozialdemokratischen Bergleute, die mich

kurz vor meiner Wahl besuchten, geäußert und die bekannte Erklärung abge¬

geben, worin sich auch die Worte finden, daß ich es für billig halte, wenn

die Aeberschichten höher bezahlt und freiwillig geleistet würden. In den

dreißig Iahren, die ich. unserem Werke als technischer Leiter vorstehe, habe

ich bei den zwölfstündigcn Schichten in Bezug auf Aeberschichten stets zwei

Stunden und noch weniger für eine viertel Schicht gerechnet, und nie bin

ich in die Lage gekommen, irgend einen Arbeiter zur Leistung einer Aeber-

schicht zwingen zu müssen. Die Leute haben es immer gern getan, weil sie

die Notwendigkeit dazu einsahen. Nebenbei bemerkt bin ich stets ein Feind

von Aebcrschichten und unnötiger Sonntagsarbeit gewesen, weil sie nie znm

Segen weder der Arbeiter noch der Fabrik dienen. In diesem Sinne bin

ich einem großen Teil der Arbeiter unseres örtlich kleinen, aber dicht bevöl¬

kerten Wahlkreises bekannt. Sie können mir glauben, die Arbeiter fühlen

es ganz genau, wenn ein Arbeitgeber ein warmes kstrz für sie hat. Sie

vertrauen einem Manne, der so lange Jahre unter ihnen gelebt, ihnen

wissentlich nie ein wort gebrochen hat und dem es stets eine Freude gewesen

ist, wenn die Konjunktur und der Gang der Geschäfte es zuließ, daß er

ihnen einen möglichst hohen Lohn auszahlen konnte. Nicht durch schöne

Redensarten ist es gekommen, daß ich an dieser Stelle sitze. Ich selbst wäre

lieber in meinem Betriebe und in meiner Familie geblieben, aber das

Wahlkomitee in Bochum hat mich fast zur Kandidatur gezwungen, weil es

wußte, daß ich bei einem großen Teil unserer Arbeiter ziemlich bekannt und

beliebt war und mich daher für diejenige Persönlichkeit hielt, die am meisten

Aussicht hatte, im Wahlkreise durchzukommen. Gb ich viele sozialdemo

kratische Stimmen erhalten habe, ist mir zweifelhast, denn bis zum letzten

Augenblick vor meiner Wahl hat die sozialdemokratische Partei Flugblätter

gegen mich verteilt, und den Erklärungen, die ich den Bergarbeitern gegeben

habe, kann man das Ergebnis meiner Wahl auch nicht zuschreiben, denn

mein Gegenkandidat hat ganz dasselbe getan/

Sonst trat Müllensiefen als Redner im Reichstage nicht hervor,

gehörte aber zu den fleißigsten Mitgliedern des Hauses; ohne Rot

versäumte er keine Sitzung und suchte sich überall sür die Interessen

des reichbevölkerten Wahlkreises und insbesondere der Arbeiter nach
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besten Kräften nützlich zu inachen, wie allgemein anerkannt wurde.

Er trieb niemals einseitige Partei-Politik, wie er auch niemals ein

Partei-Fanatiker gewesen ist; sein Streben galt dein Vaterlande,

und sein Wahlspruch warn ,,Mit Gott für Kaiser und Reich."

Die achte Legislaturperiode vom 20. Februar s890 bls 6. Mai

sSZZ hatte zwei Sessioneni vom 6. Mai sZZO bis Zs. März f3si2

mit zweimaligen Vertagungen, und vom 22. November s3s)2 bis

S. Mai f39o. An diesem Tage wurde der Reichstag aufgelöst.

Eine abermalige Kandidatur anzunehmen, war Müllensiefen

unmöglich. Schon im Jahre s389 traten Symptome eines Herz-

und Nierenleidens hervor, gegen welche er mit tapferem Mute anging.

Im Jahre s39S trat das Leiden jedoch mit solcher Heftigkeit auf,

daß er sich von den Geschäften allmählich zurückziehen mußte. Er

hielt sich vorübergehend in Nassau auf, trat im Herbst s393 eine sechs-

monatlichc Reise nach Aegypten und Palästina an, wo er Linderung

für sein Leiden suchte. Er kehrte zwar etwas erholt, doch nicht geheilt

zurück. Seinen vielfachen Geschäften widmete er sich auch als kranker

Mann, soviel in seinen Kräften stand, mit seltener Gewissenhaftigkeit.

Der evangelisch-lutherischen Kirche, der er angehörte, war er

gläubigen Herzens zugetan und schenkte ihren Angelegenheiten in

seiner Vaterstadt eine große Hingebung; er war lange Jahre Presbyter

oder Kirchenältester, einige Jahre auch Mitglied der Westsälischen

Provinzial-Synode. Seine Wirksamkeit war stets auf Versöhnung

und Ausgleichung der Gegensätze in der Gemeinde gerichtet. Bei dem

Ausbruche der Streitigkeiten in der evangelisch-lutherischen Gemeinde

Wittens, die zur Gründung der altlutherischen Gemeinde daselbst führte,

war er leider schon so krank, sodaß er eine nennenswerte Tätigkeit

nicht mehr entwickeln konnte. Sein Leiden schien zwar zeitweise ge¬

hemmt, aber eben nur scheinbar, es machte unaufhaltsame Fortschritte.

Am sS. April s39? beschloß Müllensiefen mit einem sanften Tode

sein arbeitsreiches Leben.

Hermann Müllensiefen war ein Mann von echtem deutschen

Schrot und Korn; seiner sächsischen Stammesart getreu, war er in

seinem Wesen derb, aber aufrichtig und bieder. Groß und kräftig

wie seine Gestalt, waren auch großzügig seine Handlungen; er war

ein Feind von Kleinigkeitskrämereien. Sein durchdringender Verstand,

der sich in seiner hohen Stirn kund gab, und der sich in seinen klug
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dreinschauenden blauen Augen wiederspiegelte, sah den Verhältnissen

bis auf den Grund. Was er als richtig erkannt hatte, das setzte sein

tatkräftiger Wille und seine sächsische Zähigkeit unwiderstehlich durch.

Seinem lauteren Eharakter war jede Anwahrhaftigkeit und Heuchelei

fremd. Seine Meinung, sei es als politischer fdarteimann, sei es in

jeder anderen Beziehung, vertrat er mit seltener Offenheit und Gerad¬

heit; seinem Gegner ging er zwar scharf zu Leibe, aber man hatte

stets das Gefühl, daß es ihm nur um die Wahrheit, um sein heiß¬

geliebtes Vaterland oder um ein Zdeal zu tun war.

Seinen Untergebenen und Arbeitern war er ein freundlicher und

wohlwollender Herr, der an dem Geschicke jedes Einzelnen wahren,

aus seinem tiefen Herzen kommenden Anteil nahm; er vergaß keinen,

der jemals zu ihm in nähere Beziehung getreten war.

j)m Freundeskreise war er ein munterer Gesellschafter, voll Humor,

Witz und Neckerei; man mußte ihn lieb gewinnen. Er hatte sich den

Spruch eines seiner Vorfahren zu eigen gemacht: „Wenn ich gutes

Wasser habe, lasse ich Bier stehen und trinke Wein!"

Hermann Müllensiefen war ein ganzer AI a n n! Ehre

seinem Andenken!



Gedichte
aus dein

handschriftlichen litterarischen Nachlasse
des

weiland Oberlehrers
Dr. Franz Arnold Gisse. ')

Dr. Franz Giese wurde am 21. Dezember 1845 zu Münster i. W.

geboren, besuchte nach Absolviernng des Gymnasiums semer Vaterstadt

die dortige „Akademie"^) und wirkte nach bestandenem Examen und

Ableistung seines Probejahres am Gymnasium zu Münster i. W., in

Posen und Emmerich und zuletzt in Neust, wo er am 9. November 1991

gestorben ist. Früh schon von leidenschaftlicher Liebe zur Poesie erfüllt,

stand er später im regsten brieflichen Verkehr mit Hainerling, Weber,

Spielhagen, Storni, L. Schücking und namentlich mit Klans Groth,

welch Letzterer besonders den plattdeutschen Werken Gieses das wärmste

Interesse bekundete. Außer dem bekannten „Frans Essink", der auf

besonderes Drängen von K. Groth später in allgemeiner plattdeutscher

Sprache mit einem empfehlenden Vorworte dieses hochberühmten Schrift¬

stellers herauskam, hat Dr. Giese noch veröffentlicht: „De fürstbischoflich

Mönsterske Hauptmann Franz Miguel u» sine Familje", „Mönsterske

Chronika" und „Möustersk Platt" zc. Die letztgenannten beiden Werke

erschienen 1883 in Münster i. W. im Selbstverlage des Verfassers unter

folgendem Titel: „Mönsteiske Chronika ut ollen und nieen Tiden.

Lüstige plattdütske Rimsels von Franz Giese, Schriever von „Frans

Essink", „Moder Essink", „Mönsterske Stillliäwen", „Gedichte" u. s. w.

und „Möustersk Platt in Vertellsels uu Rimsels". Von Franz Giese,

Schriever von „Frans Essink" und „Mönsterske Chronika". Die erwähnten

„Gedichte" sind in hochdeutscher Sprache verfaßt und ebenso ein zweiter

ch Hier veröffentlicht mit gütiger Genehmigung seiner hochverehrten Schwester,
der verwitweten Frau Dr. Krcnzhage in Witten. Derselben verdanke ich auch
obige kurze Notiz über den Verblichenen. Die Gedichte ans seiner Jugendzeit (4,)
sind wohl seine ersten dichterischen Versuche und wollen als solche beurteilt sein.

**) Seit 1902 Universität. Born.



Band seiner Gedichte, betitelt: „?our Is msrits". Verschiedene patriotische
nnd Fest-Gedichtevon ihn? brachten u. a. die „Ne??ß-Grevenbroicher"ui?d
die „Rhein- nnd Ruhr-Zeitung".

Ein glücklicher Hang inachte ihn auch zu»? Sammler von Antiquitäten,
nnd die von ihm hinterlassene wertvolle nnd interessante Sammlung
voi? Münzen nnd Medaillen ist kürzlich in den Besitz des „Märkischen
Museums zu Witten" übergegangen.

Gedichte aus seiner Jugendzeit.
1.

Glücklich ist, wem es gegeben,
An der treuen Mutter Herzen
Zu vergessen alle Schmerzen, —
Wer genießt seil? junges Leben
Treu gepflegt von Mutterhuld
Ohne Sünd' und ohne Schuld. —

Glücklich, dem der Gattin Liebe
Jl? des Lebens schweren Sorgen
Leuchtet gleich dem Frühlingsmorgen, —
Der nicht kennet and're Triebe
lind an seines Weibes Brust
Keines Leids sich ist bewußt. —

Doch wen Kindes Dank erfreuet
Und vergilt die laugen Mühen,
Dem des Alters Tage blühen,
Jeder Tag ein Glück verleihet
Ueberird'scherSeligkeit
Ist hicnicdcn er geweiht. (22. Nov. 1862.)

2.

Es saß aus Preußens Thron des Volkes Wonne,
Der Köu'gc bester in Europens Gauen
Und aller Guten festestes Vertrauen,
Gerechten Sinnes nie umwölkte Sonne.

Schwer war die Zeit, lvo er das Ruder führte
Mit starker Hand, doch auch von Mild umflossen?
Nnr wenig blütcn ihm der Freude Rosen,
So lang' er seinen Thron, der Vater, zierte.

Verschmäht hat er des Deutschen Reiches Urone
Und eine schön'rc Krone sich erworben
Als Fricdensengcl nnd als Deutschlands Heil;

Doch jetzt erfreu',? ihn mit dem schönsten Lohne
Für die er der Verdienste viel erworben,
Und herrliche Vergeltung ist sein Teil. —

(22. Nov. 1862.)
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3.

Ihn hatte des Lebens Mvrgen begrüßt
Wie der Lenz in lieblichster Schöne,

Wie die Flur, Vvn Anrvra sanft geküßt,
Belebt von des Büchleins Getönc.

Er erschien gleich der Sonne, die lange vermißt,
Gleich der Rose, die endlich dem Aug sich erschließt,
Die Wonne, die Freude der Eltern.

Es liebten so süß, es liebten so trcn
Die Aeltcrn den einzigen Knaben;

Sie standen ihm liebreich als Führer bei,
Als Engel mit göttlichen Gaben;
Doch besonders mit Lieb' ihn die Mntter nmfing,
lind mit ganzer Scel' an dem Sohne sie hing,
Als dem köstlichsten Kleinod hicnieden.

Und der Knabe erwuchs in Segen und Huld:

Ein Engel in menschlichem Kleide;
Rein blieb er von jeglicher Sünde und Schuld,

Und alles an ihm sich erfreute.

Ihn beschützte der liebenden Mntter Bild, —
Und von Liebe zu Gott und zur Mntter erfüllt,
Könnt' nimmer das Böse er üben.

Doch es starben die Eltern; sie gingen ein
Geladen zum ewigen Frieden; —

Es stand jetzt der Knabe auf Erden allein,
War ohne Berater geblieben;
Doch eins noch ihn lenket und leitet hinfort

Und folget ihm immer von Orte zu Ort: —
Das Bild der entschlafenen Mntter.

Und er tritt in die Jünglingsjahre hinein,

In die Jahre des brausenden Lebens;
Es leuchtet die Sonne im glühendsten Schein
Jnlder Zeit des gewaltigsten Strcbcns,

Wo am heißesten tobet das feurige Blut,
Wo die Leidenschaft mit der mächtigsten Glut
Das Herz des Jünglings bestürmet.

Und auch sein Herze wallet in feuriger Glut
Und im Sturme und macht ihn verwegen;

Gar mächtig rollt in den Adern das Blut,
Zu erschüttern die festesten Bogen,
Zu zertrümmern das Werk, so mühsam gebaut,
So lieblich von Gott und den Menschen geschaut:
Das Werk von der Tugend begründet.
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Und die Leidenschaft tobt, und der Wille schwankt,
Ob die Sinnlichkeit siegt oder Tugend,
So mächtig, daß schon die Tugend gewankt,

Die so lieblich geziert seine Jugend, —
Und schon ist er die Sünde zu tun gewillt, —
Da erscheint ihm der liebenden Mutter Bild,
Und nie kann die Sünde er üben.

Es hindert ihn warnend der treucste Blick,

Den niemals ein Auge gesendet,
Er rufet ihn mächtig zur Tugend zurück,

Von der er sich treulos gewendet,
Es lost sich sein Herz in unendlicher Reu',
Und er schwöret, heilig zu halten und treu,
Was allem sein Leben beglücket.

Er hielt seinen Schwur; das Leben floß
Ihm selig in Tugend vorüber,
Ob auch sich das Unglück ihm finster erschloß,
Die Seele macht nimmer es trüber,

Und freudig empfing er das Glück und den Scherz:
Es kannte nicht and're Gefühle sein Herz,

Als Liebe zu Gott und zur Mutter.

In silbernem Schein schon ergrauet sein Haar,
Als Greis er wanket am Stabe;
Es ist ihm geschwunden so manches Jahr, —
Nichts ist mehr, was ihn erlabe.
Und als sein letzter Atem entschwand,
Da reicht ihm die liebende Mutter die Hand
Und führt ihn zum ewigen Leben.

(22. Novbr. 1862.)

4.

Gestorben ist ein Dichter aller Zeiten,
Unsterblich so für Freiheit' nndlfür Tugend ; ^
Im deutschen Vaterland erglüht die Jugend!s—
Ein Mann, au dessen Bild sich all' erfreuten.

Nicht mehr ertönen seine sanften Lieder,
Auch nicht mehr gleich Posaunen seine Sänge;
Verstummt sind auf der Harfe alle Klänge. —
Ein Ludwig Uhlaud kehrt uns nimmer wieder! ^

Ach, von dem großen Deutschen Sängerkriege

Ging er, der Letzte, in das Reich der Meister,
Die je erfochten sich die schönsten Siege.

Er ging, — der edelste der großen Geister,
Voll starken Sinnes, in Treue und in Tugend

Das schönste Vorbild uns'rcr deutschen Jugend.

(23. Nov. 1862.)
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5.

Wein singe und sag' ich mein bestes Lied,
Wem weih' ich die edelste Gabe?
Was ist's, das mein Herz sv mächtig zieht,
lind was als das Schönste ich habe?

Es ist mein Vaterland lieb nnd gut,
Ja, Deutschland ist's, für welches mit Glut
Und Liebe und Eifer ich singe.

Es ist ja das herrlichste Baterland,
Wo geboren ich bin und erzogen,
Das Land der Kraft und der Treue genannt; ^
Dem bin ich von Herzen gewogen,
Und ich rühme auch laut, das; ein Deutscher ich bin
Und will es durch Worte und Taten und Sinn

Beweisen, so lange ich lebe.

Wer war's, der in blutiger WaldeSschlacht

Das mächtigste Reich machte wanken?

Wer hat mit dein Schwerte sich frei gemacht
Ans der Knechtschaft des herrschenden Franken?
Es war der Deutsche, der feste Mann,
Der für die Freiheit wohl sterben kann,

Doch nimmer sie konnte entbehren.

West waren die Männer, begeistert so tief
Für das Edle nnd Gute nnd Schöne?
Was war's, so zum herrlichsten Sange sie rief
Und erzeugte die süssesten Töne?
Mein Deutschland hat sie hervorgebracht,

Und Deutschland haben sie groß gemacht
Und haben ihm dankbar vergolten.

Wer ist's, der daS Christentum hat gepflegt
Und treu es immer bewahret,
Der die göttliche Lehre im Herzen gehegt,
Mit Wort nnd Taten gepaaret?
Mein Deutschland ist es, mein Vaterland,

Und darum ist's als so bieder bekannt,
Weil es Glauben bewahret und Tugend.

Ja, Deutschland, dein sing ich mein bestes Lied,
Ihm weih' ich die edelste Gabe.
Mein Vaterland ist's, das sv mächtig mich zieht.
Und was als das Schönste ich habe.
Und so lange noch lebet ein deutscher Mann,

Und einer noch Deutschlands sich rühmen kann,

So lange wird einer eS preisen.
(24. Nov. 1862.)
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6.

Was ist als teuer und lieb mir benannt?

Germania ist es, mein Vaterland!

Wem weih' ich des heißesten Liedes Glut?
Dem Lande Westfalen, so treu und so gut, —
Dem Lande, das glücklich als Kind ich geseh'n,
Als Sänger will hoch ich's im Liedc crhöh'n,

Und Flüsse und Berge und Fluren und Tal
Und Menschen mit Fahnde Hesingen zumal;
Die Sagen, die alten, sie sollen crstch'n,
Ein heiliger Hauch soll sie liebend umwch'n!

7.

Wann tonen die Kanonen,
Dann wogt des Mannes Brust.
Dann ist er sich der höchsten

Glückseligkeit bewußt.

Der ist nicht Mann zu nennen,
Wer mutlos und verzagt
Nur fürchtet für sein Leben
Und es nicht gerne wagt.

Verachtung nur und Schande
Häuft er sich ans sein Haupt;
Er ist des höchsten Ruhmes,
Des höchsten Glücks beraubt.

Ihn schmücket nicht der Lorbeer,

Ihm schlägt nicht hoch das Herz; -
Er kennt nicht scl'gc Wonne,

Er kennt nicht edlen Schmerz.

Drum laßt uns heilig schwören,
Zu fechten immerdar,
Wenn uns zum Streite rufet
Des Vaterlands Gefahr.

l29. Nov. l862.)

(2. Dezbr. 1862.)

8.

Wer ist ein Deutscher? — der mit frohem Mut

Auf Gott vertraut; denn unser Gott ist gut.
Wer ist ein Deutscher? — Der nur liebt und kennt,

Was Deutschland sich und was sich Deutscher nennt.

Wer ist ein Deutscher? — Den die wilde Schlacht

Noch niemals zittern je und zagen hat gemacht.
Wer ist ein Deutscher? — Dessen treues Wort
Dem Freunde immer war der beste Hort.

Ein Deutscher bin ich, Deutscher will ich sein,
Und Deutschlands Ehre nur soll mich crfrcu'n.

Als Mann will ich den Felsen ähnlich steh'n;

Nie soll man mich als schlecht und treulos seh'n!
(2. Dezbr. 1862.)
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9.

Wann ertönen die süßesten klänge
In meiner tief bewegten Brnst?

Wann sing' ich die lieblichsten Sänge,
Wann jub'l ich in seligster Lust?

Wenn die Tugend mich beseelet
Und zu Taten still mich führt,
Und mein Herze das erwählet,

Dem allein der Sang gebührt.

Ja, die Tugend nur kann fingen,
Nur der Tugend sei das Wort,
Wann die Saiten sanft erklingen

Und sie führt zum Ziele dort. (5. Dezbr. 1862.)

10.

Er war so fromm, er war so gut
Der große heil'ge Manu.

Er nahm in heißer Liebe Glut
Der Kinder treu sich an.

lind leitete zum Himmel sie
Durch sanftes Wort und Tat.

Er scheute keine Sorg' und Müh'
Und wußte immer Rat.

Auch macht' er Freude ihnen gern
lind gab mit reicher Hand,
lind nimmer war der Heil'ge fern,
Wo man sie glücklich fand.

Und jetzt noch kehrt er jedes Jahr

Zu guten Kindern ein
lind reicht voll Güte ihnen dar

Was sie nur kann erfreu'». (5. Dezbr. 1862.)

11.

Göttlich ist die Menschenwürde,

Göttlich ist des Menschen Liebe,
Himmlisch ist des Menschen Ziel. —
Es schuf die ewige Liebe den Menschen,
Schuf ihn zur. Seligkeit
Und hauchte in ihn den Atem des Lebens
Vom Geiste des Ewigen.
Erkennen sollt' er das einzig Gute,
Ueben sollt' er die göttliche Tugend,
Lieben sollt' er den Schöpfer; — mit Liebe

Sollt' er umfassen alle Geschöpfe,
Denn gegeben ward ihm die Liebe, die hehre,
Die allumfassende Mutter

Die ja bewohnet das Herz des Menschen. —



Der göttlichen gleich ist sie,Denn allumfassend ist sie und ewig,
Und wie Gott Liebe ist,Sollte der Mensch Liebe sein
Der Leib ist sterblich,
Gehaucht ist die Seele

Vom Geiste des Ewigen.Zum Ewigen strebt sie,
Und zum Ewigen soll sie einst gelangen;
Ihn schau'n mit Liebe,Den Vater der Liebe
Und durch die Liebe sein
Einzig glückselig.

(25. Dezbr. 1862.)

12.

Wie groß ist doch die Mutterliebe,
Dem teuren Kinde zugeirandt!
Der schönste aller schönen Triebe,
Der göttlichen so gleich erkannt.

Wie hält den Säugling sie umfangen!
Mit welcher Sanftmut und Geduld,

Mit Hoffnung ist erfüllt ihr Bangen,
Und Liebe nur ist ihre Huld.

Wie folgt sie treu des Knaben Wegen
Und freut sich feiner Spiele Lust!

Mit Sorge kommt sie ihm entgegen,
Ist wonncvoll sich sein bewußt.

Mit Stolz schaut sie des Jünglings Leben
Und seiner Jahre Jugendkraft;
Erwartend harret sie mit Beben,Was seines Geistes Fülle schafft.

Und naht sich ihm das Glück der Liebe,
Und ist gekommen seine Stund', —

Die Mutter schaut des Herzens Triebe,
Sie knüpft den allerschönsten Bund.

Des Sohnes Glück ist ihre Wonne,
Verleiht ihr neue Lebenslust,
Und schöner leuchtet ihr die Sonne,
Ist er sich keines Leids bewußt.

Und naht der Guten letzte Stunde,
Und geht sie ein zum Leben dort,

Ein Segen fließt aus ihrem Munde,
Und Liebe ist ihr letztes Wort. —

(30. Dezbr. 1862.)
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13.

Weinend sinkt der Tag. Die Abendröte
Winkt so traurig ihren Scheidegruß.
Trauernd reicht dem goldumsäumten Meere
Still die göttliche den letzten Kuß.

Und zucndc neiget sich ein Leben,
Groß an Taten, wie noch keines je; —
Auf des Eilands steilen Felsenklippen
Wird verhauchcn bald ein letztes Weh.

Frankreich sah ihn als den größten Herrscher,
Deutschland auch gehorchte seinem Wort;
Mächtig hallt es durch Italiens Fluren,
Durch Hispaniens gold'ne Täler fort.

Einsam weilt er jetzt auf ödem Strande,
Nicht umgicbt ihn Glanz und Ehr' und Ruhm;
Eine Hütte mit dem kleinen Garten
Bildet jetzt sein einzig Heiligtum.

Doch den hohen Geist, der in ihm wohnet,
Bannte nicht der Könige Gebot;

Ist auch großen Taten er gestorben,
Dem Gefühle ist er nimmer tot.

Brechend will sich schon sein Auge neigen,
Sinken will die Hand, des Schwertes Hort.
Schaut! Da öffnet er die bleichen Lippen,
Und von ihnen fließt das letzte Wort:

„Gönnet mir zu ruh'n in Frankreichs Boden,
Wo der Seine-Arm mich sanft umfließt,
Wo die große Sage meiner Siege,

Wo der Lieb' Erinn'rung still noch grüßt,

Daß an jenem großen Weltcntage,

Wo die Völker zur Vollendung geh'»,
In der Mitte seines treuen Volkes

Auch der Kaiser möge aufersteh'n!" —

(3. Mai 1863.)

14.

Persisches Gezicr hasse ich, o Knabe,

Nicht sind mir genehm Kränze aus Lindenbaste;
Stell' das Suchen ein, wo die späte Rose
Einsam verweilet.

Einfach bleibe stets, die mich schmückt, die Myrte,
Lieblich kleidet sie dich, den emsigen Diener
Und auch mich, der trinkt unter Weinesranken

Dichtem Gezelte.
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L. Gedichte aus späterer Zeit.

Reiselied.

1.

Es springt und hüpft dcr Sterne Licht
In ungcdnld'gcm Flimmern,

Das; wandern durch den Himmel nicht
Je darf ihr leuchtend Schimmern.

Doch ruhig, wie ein golducr Schwan,
Er darf ja zieh'n und reisen,
Wallt seine duftnmflorie Bahn
Des Mondes selig Kreise».

Ist'S nicht auch so mit dir mein Herz?
Quält ungeduldig Treiben

Dich ewig nicht voll Schnsuchtschmerz,
Mus; festgebannt ich bleiben?

Doch sel'gcr Ruhe MoudeSpracht,

Fühl' sauft ich dich umfließen,
Darf ich, wenn Frühlings Blühen lacht,
Der Reiselust genießen.

2.

Ich will nicht wie die Lerchen sein,
Die, fern dem Blick ihr Lied zu singen,
Sich in des Acthers Licht hinein,
So fern dem Lcnzesblühcn, schwingen.

Genießt doch auch die Nachtigall
Dcr Einsamkeit geweihten Segen,
Wenn sie erklingt im Blütcutal,

So nah' des Frühlings gold'ncn Wegen.

3.

Des Abcudstcrucs gold'ner Traum

Erhebt sich ob des Waldes Zinnen,
Bald wird im ganzen Wclteuraum

Das Leben leicht und selig rinnen.
Verwch'n im Hauch dcr Abendluft

Wird dann des Tages Drang und Schwüle,
Getaucht in Wald- und Blumendnft
Vom Flusse nahen holde Kühle.

Des Himmels Wölbung wirst du schau'n
Von Millionen Sternen funkeln,
Wie ein Geheimnis auf den An'n
Im Mondlicht WaldeSschatten dunkeln.

Was dann dein Jnn'rcs dir bewegt
Von gold'ner Träume Zaubcrbildern,
Und was im Herzen dir sich regt,
Kann keine Mcnschcnsprache schildern.

^4-
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4.

Und wenn die Nacht den Sünder schreckt

Und furchtbar zu ihm spricht
Von Gottes heil'gcm Rachezoru
Von Gottes Strafgericht:

Daun schaut, ein holdes Eugclbild,
Der Mond herab nud spricht:

Sich', Gott ist auch so gut und mild,
Und Reue verstößt er nicht.

5.

Wie gerne mag ich, liebe Sterne,

Euch an des Himmels Wölbung schau'n,
Und dunkle Nacht ringsum verbreitet
Auf uus'res cig'ncn Sternes Au'in

Wohl ewig ihr in fernen Höhen
Ob dieser Erde wandelnd schwebt,
Doch lieber schau ich euch erhellet,

Als sie, drauf uuser Dasciu webt.

So schaut der Geist, iu tiefes Dunkel
Die Zeit der Gegenwart gehüllt,

So gern iu hellen Lichtes Klarheit
Vergang'ner Tage fernes Bild.

e.
O, darum ist die Sterucuuacht

So heiß ersehnt, so heiß geliebt,
Weil sie der Sehnsucht uns'rcr Brust

Die festere Gestaltung giebt.

In Dunkel tritt die Erdcnwelt,

Die abgelenkt den scl'gcu Traum,
Und Leben trägt das Himmelszelt
Wo er geirrt in ödem Raum.

Die Sterne sind's, wohin er geht,
'S ist ihre leuchtende Gestalt,

Wohin die Sehnsucht uns umweht
So tief mit zaub'rischer Gewalt.

Und sind sie fern, und grützt ihr Schein
Aus kaum durchmess'ncn Höh'n die Welt,
Es ist als Mittler zwischendrein
Der fromme sanfte Mond gestellt.

Auf seiner Silbcrbrückc geht

Aus tausend Herzen es empor
Zu ihnen wie ein still Gebet
In stillem, andachtsvollen Chor.
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7.

Wohl bringt es tiefen, wehen Schmerz,
Wenn eine Freude dann sich naht,

Wann nns der Tod entriß das Herz,
Das stets mit uns empfunden hat.

Doch ist es ein noch größer Leid,
Wird sie zur Stunde uns erteilt,

Wo feindlich abgeschieden weit,
Wer sonst mit nns empfunden, weilt.

Und immer, wenn ich süße Lust

Empfind' an Freundes Herz gelehnt,
Fleh' ich zn Gott, daß diese Brust
Nie feindlich sich von meiner trennt.

8.

Wie ein verschwindend Wölkchen, schwebt

Der Mond am Himmelszelt,
In dessen Glänze leuchtend ruht
Zur Nacht die weite Welt.

Und wenn des Tages Leben mich

.Umfängt, kaum zn erspäh'n,
Die Bilder der Erinnerung

Vor meiner Seele steh'n,

Die Nacht's, gleichwie die Erde ruht
Umhüllt vom Mondenschcin,
Versenken tief in ihren Glanz
Die ganze Seele mein.

9.

Wenn die Natur im letzten Ringen

Durchzuckt von Todesschanern, liegt,
Lacht nimmer tröstend Wohl hernieder
Des Himmels freundlich Angesicht.

Und brechend schaut ihr sterbend Auge
Die holde Bläue graubedeckt,
Wie eines Kranken letzte Stunden

Trostlos der Blick in's Dunkle schreckt.

Erst, wenn sie, eine tote Hülle,

Erstarrt und kalt und leblos liegt —,
Auf's neue gold'ner Sterne Schimmer
Durch lichtes Blau hcrniedcrbricht.
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So wie der Himmcl, wenn znr Nacht

Er sich mit Stcrncnprangen schmücket,
Die Erde nach dem Sonncnglanz
Des Tags zu holder Lust entzücket:

Sprießt aus den Freuden, die ein Herz,
Nur Edles fühlend, sich bereitet,
Ein Segen noch, der gleich dem Glanz
Der Nacht beglückend nicderglcitct.

11.

Wenn wir des Herbstes Früchte brechen
Mahnt es, wie nie sonst, meine Brust,
Daß bald vor rauher Stürme Wehen
Ersterben imuß des Sommers Lust.

Denn ward nicht, um die Frucht zu kränzen
Der Baum mit Blätterschmuck belaubt?

Was soll der Kranz, wenn ihm das Bildnis
Das einst er schmückte, ward geraubt?

12.

Wie ungcschmückte Pfad' am Tage
Die Sonne durch den Himmcl wallt,

Doch lichter Sterne Rcih'n durchschwcbet
Verklärt zu holder Mondsgcstalt:

Wird einst mein Wesen, licht verkläret,
Der Erde ödem Reich entschwebt,
Der scl'gcn Geister Chor durchwallen
Den Gottes Strahlcnglanz umwcbt.

13.

Sie ist das einz'ge Müttcrlciu,
DaS noch die güld'nc Kappe trägt,
Die jedes reichen Bauern Weib

Sonst mit der Hochzeit angelegt.

Das Zeichen wohl von Glück und Gut
Tät einst die gold'nc Kappe sein,

Doch die, so einzig jetzt sie trägt,

Ist arm und ganz allein.

Ich denke nicht, daß sie vielleicht
Einst reich und glücklich'.war,
O, andres macht mir, schau' ich sie,
Das Herz so traurig gar:

Daß das, was einstens hat das Haupt
Von soviel Glücklichen geziert,
Von einer armen, alten Frau
Jetzt ganz allein getragen wird.



14.

Vor vielen Jahren las ich auch

Die schöne Stell' im Buche hier,
Damals, trotz allem Denken, war

Sie zu vcrsteh'n, unmöglich mir.

Jetzt lcs' ich rasch und fluchtig weg,

Durchschau' entzückt die Schönheit klar,
Und denke doch, wie dazumal
An Glück ich soviel reicher war.

15.

Wenn ich ein einzig Blümelcin
Einsam erblühet seh',

O, dann ergreift's mich allemal
So wonnig und so weh.

Viel tausend Blumen fand ich oft

Im Feld beisammen stch'n,
Gleichgiltig könnt' ich sie bcschau'n,
Glcichgiltig weiter geh'n.

Doch wenn ich eins so einsam fand,
Dann setzt' ich still mich hin,

Und schaute mir das Blümlcin an
Mit träumerischem Sinn.

Es blüt so einsam, so allein,

Es hat kein Schwcsterlcin,
Mit dem es traulich flüstern kann

Bei holdem Sternenschein.

Und doch, wo's sonst so traurig hier,
So glanzlos anzusch'u,
Da muß die allcrschöuste Zier,
Da muß ein Blümlcin steh'u.

16.

Die Rose, die das Mädchen mir
Mit holdein Blicke gibt,

Sie muß mir wert sein für und für
Als Pfand: ich bin geliebt.

Der Rose Pracht währt lange nicht,

Noch bleibt ihr Duft, so süß,
Die Blätter welk, nicht mehr gefügt

Zum Schmuck, den Alles pries.

Und doch — in meinen schönsten Schrein
Und in das klarste Glas

Stell' ich die alte Rose ein
Und freue drob mich baß.



— 56 —

Und wenn Du so mit mildem Sinn
Und treuer Augen Blick,
AuS Liebe etwas gibst mir hin,
Ich weis' es nicht zurück.

Und war' es auch nicht Goldes wert,

Und würd's nur eine Last,
Geliebt ist mir'S und hoch verehrt,

Weil's Deine Freundschaft faßt.

Und giebst Du Dich den Menschen hin,
Dich selbst mit reinem Mut

Als bestes Pfand für Deinen Sinn
Voll licbesfrohcr GluU

Dann stren'n vor Deines Alters Schritt
Schön' Mädchen Blnmcnflor,
Und Jüngling, Mann und Knabe tritt
Zu Deinem Ruhm hervor.

lind Deine Asche untcr'm Stein

Mit dankdnrchhanchter Schrift,
Sie muß geliebt, verehret sein.

Wo sie der Wand'rer trifft.

17.

Im Wald steht die Kapelle,
Das Glöckchen tönet hell,
Vorüber fließt die Quelle
Geschwätzig, klar und schnell.

O heil'ger Gottesfriedcn,
In Waldeseinsamkeit,

Des Menschen Tun hieniedcn,
Es liegt so weit, so weit!

Ich Hab' am RhcineSstrome

Der KirchenWracht geschaut,
Der Glockcnklang vom Dome,
Wohl hat er mich erbaut, —

Doch wie an dieser Stelle,
So wohl ward's dort mir nicht,
An silberklarer Quelle
Das Waldkapellchcn liegt!

18.

Wohl beut der Alpen ragend Haupt
Nur SchneccS cis'gen Anblick dar,

Doch schau! wie spiegelt sich der Glanz
Der Sonne drin so hell und klar.
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O, nicht ihr Fuß, der hold umblüt

Von zauberischer Täler Kranz,
Ihr weisses, still entsagend Haupt
Strahlt in so wunderbarem Glanz.

O, nicht das Leben, was nur strebt
Wie es genieße Lust und Glück,
Das, was entsagend hoch sich hebt,
Strahlt lichteil GottcSschein zurück.

Den Strahl, der ewig gleich und schön,
Von Zeit und Stürmen nie geraubt,

Wenn auch des Winters kaltes Weh'n
Den Schmuck der Täler bald entlaubt.

19. Sonette»

1. Ein ciuz'gcr Blick hat zwei schon oft verbunden

Zum ungelösten Bund für'S ganze Leben,
Ein cinz'ger Blick hat beiden dann gegeben
Die reinste Lieb' und Treu' zu allen Stunden.

Und hast Du selber dieses Glück gesunden,
Nimm's, Teurer, als Belohnung für Dein Streben,
Stets wolltest du das Gute nur erheben,
Schlecht nanntest du das Schlechte unumwunden.

So wird auch ew'ger Himmel uns gegeben,
Wie dir der ird'sche Himmel ward geschcnket,
Äls Lohn für rechtes, gutes Erdenleben.

Den ird'schcn Himmel gicbt des Ew'gen Gnade,
Daß sich'rer und auf schöner»:, lcichterm Pfade

Zwei Seelen er zum ew'gen Himmel lenket.

2. In meiner Liebsten Garten gingen wir,
Es standen rings die Blumen all' in Blüte,

Und meine Liebste ging, auf das; sie biete
Ein Sträußlein von dem Uvr des Gartens mir.

Doch litt ich's nicht, das; um der bunten Zier

Zusammenstellung sich die Holde mühte,
Ein Röslcin nur, das wunderlicblich glühte,
Erbat ich mir als süs; Geschenk von ihr.

Es ist die Rose ja der Liebe Bild,
Und schließt die wahre Lieb' nicht alles ein,
Was uns die andern Blumen sinnig deuten?

Von Lilienunschuld ist sie stets erfüllt,
Je länger, desto inn'ger wird sie sein,
Und treu unwandelbar durch alle Zeiten.



II.

Gesammelte Urkunden
zu den

„Ptiträgeil zur Geschichte iies Aiilich-Klevischcii klbschlistsstreites 11. s. m."

iiu 9. und 11. Jahrgänge dieses Buches.

Von I. K. ZZorn.

(Dritte Folge.)

1.

Bescheid für den Herren Pfaltzgraff Philips

Wilhelmen rc. über die gebettene Coinm nnication

der Gülich - und Bergischen Stand Anbringen,

Item die gesuchte Verschönung der rosorvirten Platze.

15. April 1638.

Der Römischen Kayserl. Majest. Unserm allergnädigsten F^erren ist

in Unterthänigkeit rokorirt und vorgebracht worden, was der Durchlauch¬

tigster Fürst Herr Philips Wilhelm Pfaltzgraff bey Rhein im Nahmen

seiner Dnrchl. Herren Vatters oto. in zweyen Nomorinlion unterm

9. dieses Monats ^.prilis, wider die Gülich- und Bergische Land-Stände in

Unterthänigkeit klagend angebracht, und darbet) wegen der durch Hochge¬

melt dero Herren Votieren mehrmalen gesuchter Oomiuunioation bemelter

Ständ einbringens so wohl als Befrepung der rosorvirten Plätze, und

sonderlich der Statt Düsseldorfs mit mehreren! gebetten hat.

Wie nun Sr. Fürstl. Dnrchl. Herr Vatter, Herr Pfaltzgraff Wolfgang

Wilhelm ans; denen Ihrer Dnrchl. Insiuuirten unterschiedlichen rsso-

lutiouibns und rssoriptis den Inhalt besagter Ständ beschehenen An¬

bringens genugsam abzunehmen gehabt Sr. Fürstliche Dnrchl. auch selbst

unschwer zu erachten, daß allerhöchstgemelt Ihre Kapserl. Majest. albereit,

von dero Hoffs-Kriegs-Rath aus; dero Zonoral Oornmissario Arnolden

Bopmer, derentwegen gemessen Befelch ertheilt, worbep und weilen Ihre

Dnrchl. von denselben nngezweiffelt dero allergnädigste Intention nunmehr

vernommen haben werden sie es dan nachmals gnädigst bewenden lassen.

Welches anff allerhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. mehr besagtem

Herren Pfaltzgraffen zu Bescheid anzudeuten gnädigst anbefohlen die seiner

Dnrchl. darbet) mit Kayserl. Gnaden und allem guten wolgewogen verbleiben.

LiZnatum Wien den 15. ^pril 1637.

;Hicr würde einzufügen sein die im 6. Jahrg. dieses Buches S. 56 — 59 veröffentlichte
„Union der Clcv- vnd Märkischen Stände", üo anno 1637. 3. Vo-Wr.)
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2.

Ferner Bescheid ratiauo potitno oommuniontionis.

22. ^.xril 1638.

Die Römische Kayserliche Majest. Unser allergnädigster Herr, haben

Jhro in Untertänigkeit vorgetragen nnd rokoriren lassen, was bey dero-

selben Ihre Fürstl. Dnrchl. Pfaltzgraff Philips Wilhelm zu Newbnrg,

in Nahinen und an statt seines Herren Vatteren, Herren Wolffgang

Wilhelinen Pfaltzgraffen, ete. Wegen oommuuioatioii deren von den

Gülischen und Bergischen Ständen eingebrachten Klagen und Beschwerden

anderwärts in Unterthänigkeit angebracht und gehorsainbst gesucht und

gebetten hat, wiewohl nun allerhöchst gemelte Kayser. Majest. ans; hiebevor

bereits eingezogenen nnd anderen wohlgegründeten Ursachen einige Llommrc-

uiontiou zu verwilligen niemahlen vor nöthig zu seyn befunden: So haben

jedoch dieselbe aufs besagtes Herren Pfaltzgraffen Fürstliche Dnrchl. die

von den Gülich- und Bergischen Ständen zur höchstgemelter Kayserl.

Majest. iulormatiau eingereichte alleruntcrthänigste Ablehnnngs-schrift

allein zur Wissenschafft ooiumunioirt werden solle, jedoch dero Gestalt

und also, daß allerhöchsternendte Kayserl. Majest. durch diese verwilligte

Coiruuuniontion weder der in Gott ruhender Herr Vatter höchstseeligster

Gedächtnus noch der von Jhro selbst anßgangenen Kayserlichen rosolu-

tiouibus Doorotis öö rosoriptis in wenigsten xraosuclioirt, noch dieselbe

anffgehebt oder eingestelt seyn. Sondern daß denselben alles ihres Inhalts

würcklich nachgelebt werden solle, welches etc.

Wien, 22. ^.prilis 1638.

3.

Oommissio anff in benendte Herren Reichs Hoff-Rähte, wegen

gütlicher Verglcichnng der zwischen Pfaltz-Newbnrg nnd den

Gülich- und Bergischen Ständen schwebenden Öikkoroutiou.

18. Maji 1638.

Von der Röm. Kayserl. Majest. nnsers allergnädigsten Herrn, wegen

deroselben Reichs Hoff-Räthen Herrn Tobiassen von Haubitz Freyherren,

Herren Otto Melandern, Herren Conrad Hiltbranden nnd Herrn Jnsto

Gebharden, allen dreyen der Rechten Doctoren hiemit in Gnaden anzu¬

zeigen, dieselbe haben sich guter niassen zu erinnern, was von etlichen

Jahren hero, so wohl bey der jüngst abgelebten in Gott seeligst ruhender,

als auch der jetzt regierenden Kays. Kayscrl. Majest. Majest. anff Seithen

der Gülich- nnd Bergischen Ritterschafft nnd Land-Stände gegen und

wider Ihre Fürstl. Dnrchl. Herr Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelmen von

Newbnrg in unterschiedlichen Uunotou, für vielfältige Klagen und Beschwerden

in unterthänigkeit gehorsainbst vorgebracht, nnd was allerhöchstgedachte

Kayserl. Majest. darauff sich in ein nnd andern in unterschiedlichen rosa-

lutiouibus und Doorotis allergnädigst erklärt haben.
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Wie nim allcrhöchstgedachte Kayserl. Majest. Jhro zu forderst die

demsorvation und Wohlstand der Gülich und Bergischen Landen insonder¬

heit angelegen seyn lassen, und dannenhcro umb so vielmehr alle Miß-

verständnus und Zweyspalt, welche noch übrig und nicht hievor erledigt

und verabschcidet seynd, auch nur zur Weitternng und Ruin der Landen

Ursach geben, gnädigst gern abgeholffen sehen möchten. Also und nach-

deme sie vernommen daß besagtes Herren Pfaltzgraffen Fürstl. Durchl.

sich gegen besagte Gülich und Beigische Stände so schrifft- als mündlich

erklärt, dieselbe bey ihren UriviloZisn Freyheiten und alten Herkommen

verbleiben zu lassen und sie in allem zu traetirsn, wie sie von den vorigen

in Gott ruhenden Herzogen der Landen gehalten worden, So haben dero-

wegen mehrhöchstgedachte Kayserl. Majest. in Erwegung aller der Sachen-

nmbstände, sich ox okkioio (i'-msaroc» und anß Vetterlicher gnädigster

Sorgfalt zumahlen bey jetzigen deß Herren Pfaltzgraffen Wolffgang

Wilhelms Sohns: Wie auch der Ständen Ovpntirtizu Amvesenheit, sich

auff eine gütliche Kommission zwischen beyden Theilen anzuordnen aller-

gnädigst rosolvirt. auch hierzu obbenentc dero Herren Reichs Hoff-Rähte

in Gnaden äopntirt und verordnet, mit dem gnädigsten Befelch, daß sie

mit dem ehesten im Nahmen und in statt Ihrer Kayserl. Majest. so wohl

höchstgedachten anwesenden Herrn Pfaltzgraffen in Nahmen seines Herren

Vatters als auch der Gülich und Bergischen Land-Stände Abgesandte

idarzn ihnen hiemit aller nothwendiger Gewalt gegeben wird vor sich be¬

scheiden und erforderen, denselben den Inhalt dieser Kayscrl. Oommissiou

fürhalten, sie mit ihren Nottnrfften anhören und vornehmen daranff und

auff empfangenen genügsamen Bericht dahin alles Fleisses zu sehen sich

angelegen seyn lassen sollen, dieselbe vermittels ihrer intorxositian und

Unterhandlung gegeneinander güttlich zu vereinigen und zu vergleichen.

Sölten aber ernannte Herren Oommissnrii mit der göttlichen nocomoäntion

je nicht fortkommen können, auff solchen Fall sollen dieselbe wie weit sie

das Werck gebracht und an weine es haffte, auch was es der vnvergliechen

Unuotsu halber für eine eigentliche Beschaffenheit habe, höchstgedachtcr

Kayserl. Majest. dero allernnterthänigste rolatiov und Verrichtung nebens

angeheffteten Machten zu deroselben gnädigste Dsoision gehorsambst über¬

reichen, Jedoch ist hiebet) offt höchsternenter Kayserl. Majest. gnädigste

Erklärung, daß durch diese oommission weder Ihres in Gott ruhenden

Herren Vatters noch deroselben selbst eigenen ergangenen rssolntionidus

und Osorotis nichts äsroZirt. sondern solche bey ihren Kräfften gelassen:

auch dem Herren Pfaltzgraffen zu Newbnrg keine xossossion oder

Gerechtigkeit eingeräumt noch den intsrossirton Chur- und Fürsten

an dem nnerörtcrten snooossions Streit einig prnojnclioinm oder

Nachtheil zugezogen werden solle: An deine wird allerhöchstgedachter

Kayserl. Majest. Willen, und Befelch vollzogen und verbleiben obbe-

nenten dero Reichs Hoff-Nähten, sampt und sonders mit Kayserl.

Gnaden wohlgewogen.

Ligimtnm Laxenburg den 18. Maji 1638.
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4.

An Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelm der Gülischen Land-Stand

Erscheinung auff dein Land-Tag betreffend.

Wien den 29. Junii 1638.

Durchleuchtiger Hochgebohrner lieber Vetter und Fürst, eto. Aus;

der Abschrifft hat De. Lden. mit mehrerem zu vernehmen, was wir auff

dero Sohnes Ldeu. bey Uns gethanes gehorsambstes Ansuchen den Gülich

und Bergischen Land-Ständen wegen Erscheinung auff den Land-Tägen

in behverwahrten oriZinnl zugeschrieben und verordnet haben, Befehlen

demnach Dr. Lden. hiemit gnädigst, sie wolle besagte Stand und dero

Lvnäioos unserer von dieselbe ergangenen rssolntion gemäß nicht allein

frei) sicher zum Land-Tag reisen und wieder abgehen lassen, sondern die¬

selbe auch ohne eintzige Trennung an ihren äslibsrntionibus und votirsn

auch Schliessung derselben nicht hinderen oder darvon anff und abhalten.
Und wir verbleiben Dr. Lden. bevebens mit oto.

Wien, 29. Junii 1638.

5.

An Gülich und Bergische Land-Stand wegen Erscheinung anff

den Land-Tägen.

Edle Ehrsame gelehrte liebe Andächtige und Getrewe: Nachdem Wir

von unsers lieben Vetters Pfaltzgraff Wilhelms Lden. mit mehrerein be¬

richtet worden, was massen Ihr anff dero geliebten Vatters Pfaltzgraff

Wolffgang Wilhelms Lden. gethanes auszschreiben und ertheiltcn snlvnm

ooncluotnm vor Euch und ewer 8)mäioos auch auff den Land-Tagen zn

erscheinen rssolvirst haben sollet.

Also lassen wir es auch geschehen daß ihr znfolg Unserer allbereit

hiebevor den 2ö. Augusti verwichenen 1637. Jahrs euch zugeschickter

rsscckntion bei den Land-Tägen erscheinet, des; Pfaltzgraffen Lden pro-

positionos anhöret, dem allen Herkommen gemäß berathschlaget und

darauff, was des; Lands jetzige Notturfft erforderen wird, dein nothleidenden

Vatterland und Euch selbst zum besten schließet doch dergestalt daß hier¬

durch und diese intsrims Verordnungen wider der an unserm Kayserl.

Hoff angefangenen Eommission noch andern unfern dieser Sachen

halber ergangenen Kayserl. Verabscheidungen und rslntionmr im wenigsten

xrnsjnclioirt noch euch dannenhero einiger Nachtheil zugezogen werden

solle. Wie wir zn solchen; End, und damit ihr euch einiger Gefahr

nicht zu besorgen haben möget euch unser sxsoisl Kayserl. protsotorinm

bey der in vorigen Verordnungen begriffenen Straff hiemit ertheilt

haben wollen, und verbleiben euch dabey mit Kays. Gnaden wohl¬

gewogen.

Geben Wien den 29. Junit 1638.
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6.

Anderwerter Befelch an Pfalß-Newbnrg, von allen attsntntis wider

Hubert Ulozmrann abzustehen und die entführte Früchten zu rostituiron.

Durchlauchtiger pp., Dr. Lden. ist guter Massen bekant, tvas gestalt

Wir der Gülich und Bergischen Land-Stände Pfenningmeistcrcn Unserm

und deß Hehl. Reichs lieben getrewen Hubert Blevmann nicht allein unser

Kayserl. protsotorinm bey gewisser Pöen und Straff, wider alle gewalt-

thätige Handlung, gnädigst gegeben und mitgetheilt, sondern auch Dr. Lden.

dabey in Gnaden anbefohlen, ihnen an Verrichtung seiner anbefohlenen Dienst

und Geschäfften keines Wegs zu hindern noch sonsten in einige weiß via kaoti

zu turdiron und zu beschweren, sondern dafern D. Lden. gegen ihne oder

andere den Ständen zngethane und Verwandten etwas zu sprechen, solches vor

lins als ordentlichen Richter und Oberhaupt gebührend vor- und anzubringen.

Obwohl Wir uns nun gnädigst versehen es würde D. Lden. solchen

unseren rsspwotivs protsowriis und Befelchen gehorsambst schuldige Folge

geleistet, denselben keineswegs oontravonirt, weniger ein oder den anderen

deine zugegen an Güteren oder Persohnen beleidigt oder angefochten haben,

So müssen wir jedoch vernehmen was gestalt D. Lden. abgedachter Stände

Landspfenningmeister Hubert Bleymann,umb daß er anff unseren den lö.Jnlii

ncchsthin ergangenen genädigsten Befelch und der Stände Verordnung anff

das Laccarische Regiment 6666 Reichsthaler asmgnirt, seine im Fürsten-

Thumb Gülich habende Erbgüter ia arrost legen, die Früchten gewalt-

thätiger weiß anßdreschen, und wegführen, und also Unsere Kayserl. Befelchen

verachtet, ihne sxsentiren lassen mit gehorsamster Bitt, daß Wir dißfals

unser Kayserl. Ampt einwenden, und die Stände und deren Bediente durch

gebräuchige und Herkommens Rechtsmittel wider dergleichen vergewaltnngcn

handzuhaben gnädigst gernheten.

Wan dan berührte nttontatn vor angeregten unseren ergangenen

Kays. Verordnungen und protsotoriis gaich zuwider lausten und Dr. Lden.

dergleichen vorzunehmen keines Wegs gebührt.

Als befehlen wir denselben hiemit Vetter- und genädiglich, daß sie

abgedachten Blevmann die entführte Früchten oder dessen billigmäßigen

Werth, darvor alsbald wider erstatte und denselben gut mache, und daß solches

geschehen, innerhalb zwey Monaten an unserem Kays. Hoff gebührlich dar-

thne und bescheine, Im übrigen aber zu nachtheil berührten unsers Kayserl.

xrotootorii aller ferneren gewalthätigen Handlungen sich gänßlich und aller¬

dings enthalte, auch da Dr. Lden. je etwan wieder ein oder den anderen

zusprechen vermeynen und dessen befügte Ursachen haben, selbiges an unserem

Kayserl. Hoff der gebühr nach anbringen und darüber gleiche oder nnpartheische

näministration oder Justiß gewärtig sehen, damit wir anff den unverhofften

widrigen Fall und ans ferner Klagen andere Mittel vor die Hand zunehmen

nicht verursacht werden mögen: Daran wird von Dr. L. unser gerechter

und genädigster Willen und Meynung vollzogen dero Wir mit pp. pp.

Prag den 17. Lsxtomdris ^nno 1638.
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7.

Bescheid für Pfalh Newbnrg, in der zwischen Ihrer Dnrchl. nnd

der Gnlisch nnd Bergischen Land-Ständen gehabter (Kommission.

11. Ootodris .4.NN0 1633.

Der Römischen Kayserlichen auch zu Hnngaren und Böheimb. Königl.

Majest. unfern allergnädigsten Herrn, ist in Unterthänigkeit rskorirt und

vorgebracht worden, was bcy der von deroselben angeordneten Kayserlichen

(Kommission des; Dnrchl. Fürsten nnd Herren, Herrn Pfaltzgraff Wolffgang

Wilhelms zu Newbnrg, sto. an dero Kayserl. Hoff anwesender Herr Sohn,

der auch Durchlenchtigste Fürst und Herr, Herr Philips Wilhelm pp. im

Nahmen Ihrer Fürstl. Dnrchl. Herren Vatters, durch ihre hierzu Oopntirto

Nähte, und dan gleicher Gestalt die allhier anwesende der Gülisch- und

Bergischen Land-Stände, Ritterschafft nnd Stätte Abgeordnete, über die

hievor zwischen ihnen vorgewesene nnd anjeho von newen enstandene

äillsrsntisn, mit mehrerein vor und angebracht, auch ein jeder Theil nmb

Abhülff, und romoäirnng derselben gehorsamlich gebetten hat.

Nun hätten zwar allerhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. nichts

liebers gesehen, als daß sich des; Herren Pfalhgraffen Fürstl. Dnrchl. mit

den Ständen nnd die Stände mit derselben wegen vor angeregter zwischen

ihnen entstandener äikkorontisn, gleich wie in etlichen nachfolgenden Unnoton

allbereit geschehen von denen hierzu verordneten Kayserlichen dommissarisn

untereinander selbsten verglichen nnd anff solche Mittel gebracht hätten,

daß es deroselben Kayserl. Anschlags nicht vonnöthen gewesen wäre,

nachdem aber beyde Theil in unterschiedlichen Pnneten angestanden und

ein jeder in seinem Vorbringen und Begehren sich genugsamb berechtigt

zu seyn, vermeint, nnd also das ganhe Werck zu Ihrer Kayserl. Majest.
erkentnus kommen.

Als haben sie sich anff reiffe nnd fleißige der Sachen Erwegung

nachfolgenden Abscheid zu verfassen nnd jeden Theil dessen ein original

darvon zuzustellen allergnädigst rosolvirt.

Und erklären sich hiemit so viel nun den ersten Unnoton der Unter¬

haltung deren anff 800 zu Fuß nnd ein hundert zu Pferd rocluoirtor

Truppen betreffen thnet, bey welchen sich Ihre Fürstl. Dnrchl. unter

anderen am meisten beschwerdt, dargegen der Gülich- und Bergischen

Land-Stände Ritterschafft nnd Stätte abgeordnete sich vernehmen lassen

daß ihre Urinoixnlsn dieses Volcks, wan es anders Ihre Kayserl. Majest.

für nothwendig erachten, zu deroselben allergnädigsten Wohlgefallen unter¬

halten würden, wan vor erst dieselben Ihrer Kayserl. Majest. geschworen

nnd verpflichtet seyn; Anderten ihnen die gnotn so zur Unterhaltung

solcher von Ihrer Kayscrl. Majest. verordneter Loläntsson anffgehen

würde, an ihren Antheil, so sie ins künftig oontridnirsn, anjetzo aber

zu den Westphälischen Craiß HKreis) geben müsten, nachgelassen, nnd dan

vors dritte den Ständen an ihren wvhlhergebrachten habenden UrivilsAion

inhalt Ihrer Kayserl. Majest. Bescheiden vom 14. ?sdrnnrii nnd
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4. Lsptsurdris nechst abgewichene» 1637. Jahres hierdurch keines Wegs

piuöjuäiLirt, solche Unterhaltung auch viertens über die Zeit dieser

schwären Kriegslänfften nicht sxtsuciirt werden solle. Ist Ihrer Kayserl.

Majest. allergnädigster Will und Befelch daß der Gülich- und Bergische»

Landen Stände, Ritterschafft und Stätte vermöge Ihrer Kayserl. Majest.

deßwegen hiebevor beschehener Verwillignng offt angedente achthundert zu

Fuß, uud ein hundert zu Pferd unterhalten dieselben auch Ihrer Fürst!.

Dnrchl. geschworen seyn: Gleichwohlen aber zu keinen andern End, als

zu mehr höchst ernandt Ihrer Kayserl. Maj. und deß Heyl. Reichs Dienst,

und zu Beschütz- uud Rettung des Gülich- und Bergischen Land und

nicht gegen dieselbe oder die Stand Ritterschafft und Stätte oder jemand

absonderlich aus; ihnen, noch zu einiger blxsoutiou deren von Ihrer Fürstl.

Dnrchl. ohne der Stände Vorwisscn und Einwilligung in Landen geinachter

Anlagen gebraucht werden sollen.

Was aber jetztgeiuelter Stände Ritterschaft uud Stätte Abgeordnete,

wegen Nachlassuug deren, auf diese Tronppen uothweudigeu Verpflegung

von den jetzigen und künfftigen Eontridutivnsn gebetten, erklären sich

Ihre Kays. Majest. daß weilen dieselben auff Einrath deß gesambten

Hochlöblichen Churfürstlichei? (lollsZi? aller Orthen im Heyl. Ron?. Reich

Craißtage außgeschrieben, und auff denselbigcu durch Ihrer Kayserl. Majest.

Abgesandte den Ständen die Reichs Nottnrfften mit ehistem, vortragen

lassen werden, also und wau a??ff den Craißtägen geschlossen und aller¬

höchstgedachter Ihrer Kays. Majest. solcher Schluß eingelaugt seyn wird,

Sie der Gülich und Bergischen Lande, Stände, Ritterschafften und

Stätten auch dieses Puncts halber derselbe?? weitere rasolution ertheilen

und es mit ihnen gleich anderen Cräiß-Stäuden halte?? wollen, Jmmassei?

dan Ihre Kayserl. Majest. sich bey den übrige?? voi? der Stände

Abgeordneten dieses Pnucts halber ausgesetzte?? Eontributioinbus gleich¬

stes rssolvirt, daß der Gülich- uud Belgische?? Laude??, Ständen, Nittcr-

schafst u??d Stätten au ihren wvhlhergebracht habenden UrivilöAisu, Inhalt

obangezogener Bescheiden von? 14. ?<zkrnurii und 4. Lsptsmdris deß

ver?vichencn 1637. Jahres hierdurch keines Wegs prujuÄiairt, solche

Unterhaltung auch über die Zeit dieser schweren Kriegsleufften nicht

sxtsuäirt, und bey den? (was Ihre Kays. Majest. hievor schon bey diese?!?

Punct: sonderlich aber wegen der Adelichen c^ualitioirten Landsassen, von

welchen obaugedeute Trouppei? c?oir??usnäirt werden sollten, allerguädigst

verordnet) es aberinahls allerdings gelassen ?verdc>? solle.

Belangend de?? andere?? Pnucten, ?vegcn der bey Einbringung, deren

von Ihrer Dnrchl. außgeschriebenen Steweren, der 246 Monate?? von

deren, der Gülich- und Belgischen Laude?? Ständen, Ritterschafft und

Stätten zu Ausführung ihres proosss bewilligter dontridutioruzu und

dan von Ihrer Fürstl. Dnrchl. angegebenen «zxosss dessen sich die Stände

bey dergleichen Einforderungen gebraucht haben sollten, Sintemahlcn Ihre

Kayserl. Majest. in allergnädigster Erinnerung deroselben vorhero der

Gülich- uud Belgischen Landen Ständen, Ritterschafft und Stätten
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gegebeneil Kayscrl. rosolntion noch zur Zeit nicht befinden, wie und

ivorinnen erinelte Land-Stände, wie von des; Herren Pfalhgraffen Fürst!.

Durch!, angezogen wird, eigenwilliger weis; verfahren oder in diesem

xnssn deren Kayserl. rosulntion und Dooroton zuwider gehandelt hätten.

Danneichero mehrhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. auch disz Orths

bey deroselbcn der Gülich- und Bergische» Landen Ständen, Ritterschafft

und Stätten abgeordneten snd Dato den 25. Augnsti des; nechst abge-

lanffenen 1637. Jahrs, und auch hiebevor gegebenen Bescheid, in welchen

denselben angedeutet worden, das; die Monatliche Bezahlung der Soldaten,

vermög der Lands IWivilogion und alten Herkommens, durch der Land¬

schafft Dsxutirts und Land Dommissnrlsn geschehen solle, es nach

Inhalts auch bewenden lassen, Jedoch ins künfftig Ihre Fürstl. Durchl.

dasjenige, was auff den Land-Tägen von den Ständen geschlossen, ver¬

williget wird dem Herkommen gemäß anßschreibcn mögen, solche Stewren

aber von des; Lands Unterbeambtcn der Landschafft Pfenningmeisteren und

Dnssn einen Weg als den anderen einznlieffern nicht verhinderen, oder

die a»ff gewisse torminos bewilligte pnrtiontnr anlagen oder nooissn

über den tormin oxtsncliron, und von selbigen Gelderen ohne ivas zu

Ihrer Fürstl. Dnrchl. xrivntgebranch absonderlich von den Ständen ein-

gewilligct wordeii, hinweg genommen sondern wan etwas zu der Lande

Notturfft erfordert würde, sich vorhero mit deii Landständen oder deren

Dsxntirton darüber vergleichen, wie dan Ihre Kayserl. Majest. deß be¬

klagten oxosss halber, weilen dessen endliche Erlentternng theils auff den

Stewer Rechnungen beruhet, dem Rath zu Collen allergnädigste Dommission

crtheilt und nachmahlen gemessen anbefohlen, daß er solche Rechnungen,

sowohl von den Gülich- und Bergischen Land-Ständen als auch Ihrer

Fürstl. Dnrchl. vermittels gewisser hierzu verordneten Dommissni-ion ohne

Zurückbringung ihrer Verrichtung an den Naht alsbald und ohne Mittel

zu Ihrer Majest. Händen an dero Kayserl. Hoff schicken, Ihrer Fürstl.

Durchl. auch zu dieser Rechnnngs-Dommission deroselben Vögten und

andere Beampten inhalt Ihrer Kayserl. Majest. hiebevor ergangenen

Verordnungen abordnen und das Werck nmb so viel ehender beförderen

helffen hierzwischen aber die Stände an den Doltovton zu Vollführnng

ihres Droosss vermög Ihrer Kays. Majest. allergnädigstsn Bewilligung nicht

hinderen noch deroselben Untcrbeambten solches zu thun verstatten sollen.

Betreffend die von Ihrer Fürstl. Dnrchl. xi-notsuctirto Anßtheilnng und

roxartition der Einqnartirnng und was wegen der Gülich- und Bergischen

Land-Ständen in vergangenen Winter der Picolominischen Völcker Ver¬

pflegung halber ertheilter Ordinantz mit mehreren angeregt worden, lassen

Ihre Kays. Majest. Ihre nicht zu wider seyn, das; neinblichen allermassen sich

beyde Theil in Gegenwart der Kays. Dommissnrisn vergleichen, wan sich der¬

gleichen Einguartirnngcn mehreres begeben sollen, die Anßschreib- und Anß¬

theilnng derselben, dem Herkommen und beyderseits gegeneinander beschehener

Erklärung gemäß mit Zuziehung des; Land Marschalcks und zweyen von den

Ständen darzn verordneten Dommissnrion beschehen soll.

s
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Was dan de» vierten Dnnotsn von Ihrer Fürstl. Dnrchl. sonderlich

aber wegen deren von den Ständen wider dieselben xndlioirts ?atsntsn

und anderer Schreiben geklagt, auch daß die Stände derentwegen zu ge¬

bührender Submission gleich wie in den übrigen zu schuldiger satislnotion

und dan anff den Land-Tägen zu erscheinen verwiesen, und mit Ernst

angehalten würden, dahingegen von der Gülich und Bergischen Land-

Ständen, von Ritterschafft und Stätten abgeordneten wegen Erörter- und

Abstellung deren noch übrigen und von ihnen geklagten gravaminnm ge-

betten worden, haben Ihre Kayserl. Majest., so viel die publioirnng der

Datsutsn und der Stände Znsammenkunfft zu Collen betrifft sich aller-

gnädigst erinnert, daß sie unterm Dato den 22. Martii dieses noch

lanffenden t668. Jahrs den Ständen solche xublioirung und tüonvocmtiou

der Stätt und Dorffschafften (sintemahlen ohne Verwilligung dieses, die

den Ständen verwilligte Dollsctatiou der 246 Monaten, wie auch die

Beytreibnng der nothtürfftigen Lollsotsu, zu Vorstellung ihres Rechtens

nicht mögen erhoben werden) allergnädigst verwilliget, darbet) sie es auch

nochmahlen verbleiben lassen, Jedoch mit diesen: außtrücklichcn und ge¬

messenen Befelch, daß die Ständ ins künfftig sich gegen Ihre Fürstl.

Dnrchl. alles gebührenden rosxsots gebrauchen, auch alles dasjenige was

zu weiterer und mehrer Verbitterung Anlaß geben möchte, nnfehlbarlich

einstellen und verhüten sollen;

Anlangend die Erscheinung anff den Land-Tägen weilen sich der

Gülich- und Bergischen Land-Stände von Ritterschafft und Stätt Abge¬

ordnete dahin erklärt, daß sie inskünfftig bey anßgeschriebenen Land-Tagen

erscheinen und was insgesambt, oder durch die mehrere Stimmen geschlossen

wird, vollziehen helffen wollen, wan anders von dem Herrn Pfalßgraffen

wider das alte Herkommen nichts vorgenommen, die Land-Ständ auch

zu rechter Zeit beschrieben, denselben wie auch ihren L/näiois, insonderheit

aber der Statt Düren als einem vornehmen Landes-Mitgiied unter Ihrer

Fürstl. Dnrchl. Hand und Siegel ein sreyer Paß und ropass überschicket,

die Land-Tags Verpflegung wie von Alters und allezeit üblich Herkommen,

zu Hoff und nicht bey den Wirthcn verschafft, und darzwischen den Adelichen

Beampten und anderen zum Land-Tag gehörigen Ritterbütigen bei

wehrenden Land-Tag keine Trennung gemacht werde, und nun hierauff

deß Herren Pfaltzgraffen Dopntirto sich vor Jbrer Kayserl. Majest.

Llonrinissariau dahin vernehmen lassen, daß sie mit der Stände Abge¬

ordneten Erbieten zufrieden wären, und von dem Herren Pfaltzgraffen

ihnen den Ständen hierinnen (gleich sich dieselbe noch bey nechst anßge¬

schriebenen Land-Tage gegen den Ständen, alles gnädigen Willen anerbotten

zu wilfahren, und Ihrer Kayserl. Majest. allergnädigste Befelch in ge¬

bührende Obacht genommen werden sollen, als lassen Ihre Kayserl. Majest.

auch ihres Theils, jedoch mit nachmahligen anßtrücklicher Borbehaltnng,

daß die Außschreibnng der Land-Tage ohne xrachnätt? des künfftigen

Lsoosssoris beschehen solle, bey der von beyden Theilen gethaner Er¬

klärung allergnädigst bewenden, gleichwohl aber, wann man etwa, vor-
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Tagen nicht gelangen könte, die Stand wie hiebevorn geschehen und dessen

sich Ihr Fürstl. Dnrchl, so hoch beschwert unverrichter Sachen voneinander

reisen, und also sich das ganhe Hanptwerck zerschlagen solte, als haben

sich mehr allcrhöchstgedachte Ihre Kayserl. Majest. hierüber dergestalt

allergnädigst rosolvirt, daß wan sich die Stände des Schlusses unter¬

einander nicht vergleichen tönten, alsdan ein jeder Theil absonderlich seine

Notturfft mit allen Umbständen und Ursachen, auch woran es endlich

erwnnden daß man sich schließlich nicht vereinigen können, Ihre Kayserl.

Majest. unterthänigst berichten und von deroselbcn deß Anßschlags darüber

gewärtig seyn, in alle weg aber sich die Land-Stände anff den Land-Tägen

dahin bemühen solten, daß sie unverrichter Dinge ohne höchsterhebliche

Ursach nicht voneinander ziehen.

So viel nun an Seithen der Gülich- und Bergischen Land-Ständ ein¬

gebrachte Beschwärnns und angezogene prasjudioin belangen thuet, daß Ihre

Fürstl. Dnrchl. die Regierung und Land ÜiUoia. da» auch die Canhley Regierung

und Justih nicht mit Adclichen eingesessenen und gebohrnen Ritterbürtigen

und Landsassen oder doch ohne Proportion Besehten, auch bey iDonbsrtirnng
der Ambter, denen new ankommenden Beampten eine newe kornrnlain

jnrninsnti vorbehalten, dergleichen auch bey Stätten und Hauptgerichten,

und zwar dieses alles wider der Stände UriviloZin und altes Herkommen

entführen liessen, znmahlen es an ihme selbsten billich, daß die im Land

gebohrne und eingesessene cinniitioirto subjootn anderen ausser Landes

gebürtig und unbegütterten vorgezogen werden: Diesem nach sollen

die Regiernngs und Land okiioin durch eingesessene und

gebohrne Nitterb ürtig e und Landsassen bedient: Es auch

bey der Canhley und Justih Sachen, wie ungleichen mit der bormrda.

jurnmonU, dem alten Herkommen gemeß anjeho und inskünfftig obssrvirt

und gehalten; So dan die Stände hierin wider die von ihnen angezogenen

UrivilsZia. altes Herkommen Recht und Gerechtigkeiten sbey denen ihre

Fürstl. Dnrchl. gedachte Land-Stände rühig verbleiben zu lassen, solche

auch handzuhaben sich so wohl gegen Ihre Kays. Majest. als den

Ständen selbst so schrifft- als mündlich erklärt und anerbotteiU nicht

beschwert werden.

Betreffend die nlisnation unterschiedlicher Ampter und Dorffschafften

welche Ihre Fürstl. Dnrchl. wider deß Vatterlands DriviloZig. und von

Kaysern und Königen confirmirtc Verträge und Lands-Vereinignngen weg¬

geben und andern überlassen oder sonsten oppiZnorirt halten, und dardurch

anderen Aempteren, wegen der gemeinen Landsanlagen grosse Beschwär-

nnssen auffgetrnngen worden seyn sollen, da haben Ihre Fürstl. Dnrchl.

selbst zu erinneren, daß bey noch wehrender Luoosssions-Sach dergleichen

nlionntionos mit gebühren und solchem nach alles dasjenige, was Ihrer

Regierung dißfals vereussert haben, und in andere Hand kommen seyn

möchte, förderlich widernmb zu den Lande lösen und bringen, auch in den

vorigen Stand sehen und sich hinführo dergleichen enthalten sollen.
5-"
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Und demnach sich Ihre Kayserl. Majest. allergnädigst erinneren was

noch bey lebzeiten dero Herren Vatters bey jüngsten LlollsZikrl-Tag zu

Negenspnrg, wegen deren von Ihrer Durchl. dem Graffen

von Schwarzenberg eingeränmbtcr ämptcr und Herr¬

schafften vorgangen und allerhvchstgedachte Ihre Kayscrl. Majest. sich

darüber roZolvirt und also lassen sie es auch ihres Theils darbey bewende».

So viel die Befrevnng Ihrer Fürstl. Dnrchl. Nesidentz Siatt und

Ambt Düsseldorfs von deß Landes Anlagen und (Kontribution«?» dardnrch

auch andere Aempter beschwerd werden, belangen thnet, znmahlen von

dergleichen allgemeinen Landes-lüontributionon kein Stand noch dessen

x-rtrimonial Güter anßgenommen und befreyet seyn, bevorab wan solches

zur votonsion deß Vatterlands angesehen, und also unter den Aempteren

und Ständen kein Unterscheid zu machen, die von Ihrer Fürstl. Dnrchl.

vorgewendte Lalva (luaräin, auch nicht auff die Befreyung deß Lands

Anlagen und Kontribution, sondern nur bloß die Einquartierung zu ver¬

stehen, also solle auch das Ampt und die Vestung Düsseldorfs gleich anderen

vor ihre c^uotn zu ooutribuirsn schuldig seyn.

Belangend die von den Gülich- und Bergischen Land-Ständen geklagte

Enderung der Lehen wcIche Jhre Fürstl. Dn r ch l. a n ß K unckel

zu Manlehe» gemacht, auch dergleichen wider deß Landes Ordnung

und künfftigen rechtmäßigen Luoosssoru zum prnojuäit? Geistlichen

geschenckt oder sonflen denselben solche zu verkanffen ver¬

willigt, und dan die uralte Lehen- und Mann-Cammeren

wordnrch den Beschwerten ihr habendes Recht, wie von

Alters oorniu xnribus ourias außzuführen und zu erlangen,

derowegen abgeschnitten worden, abgesch«rfft haben solle». Ist

Ihrer Kayserl. Majest. allergnädigster Will und Mcynung, wan es ge¬

klagter massen beschaffen, (darüber dan Ihre Kays. Majest. sich mchrers

erkündigen, und daranff, was den Rechten und Billigkeit gemäß ergehen

lassen wollen), daß Ihre Fürstl. Durchl. unterdessen mit dergleichen

Schänkung, änder- und trnnskorinmg der Kunckel-Lehen so wohl auff die

Geist- als Weltliche in praojuäioium kooiuinnruiu und anderer mit

intsrosstrten auch der Gülischen Lands-Ordnnng zu wieder ferner nicht

vornehmen, die Lehn- und Manncammer in vorigen Stand setzen, und

von derselben die streitige Lehensfäll suäicürcn und anßüben lassen sollen.

Alldieweilen auch die wegen einer Streitigkeit oder weitlänfftigen an

Brüsselischen Hoff geführten proooss zwischen dem von Elver-

feld und Bellerbnsch über ein Gülisch Adelich Gut den

Newenhoff genant, im Ampt Berckhem gelegen gebrauchte

rsxrossnlton, und die von den Brüsselischen Thorwartercn auff unter¬

schiedliche Gülische zu der Sachen nnschüldige Adeliche und in Bnrband

begüttcrte Landsassen vorgenommene sxsoutionen daher entstanden seyn

sollen, als hätte Ihre Fürstl. Dnrchl. vorgedachten von Bellerbusch die

Jnstitz der gebühr nach nicht uäwiuistnrt, noch die in Krafft der

Brabändischen güldenen Bülten von der Brüsselische Regierung vorge-
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nommcne sxoontion gestatten wollen. Als befehlen Ihre Kayserl. Majest.

des; .Herren Pfalßgraffen Fürstl. Dnrchl. hieinit gnädigst, dast hinführo

dergleichen nicht mehr beschehen, sondern einen jede» ans sein Anrüsten

zn rechten schlennig vcrbolffe» werden solle.

So sollen anch die angeregte Schlipp engelder nnd

Handdienste znr Erhaltung des; Baw der Vestnng Düssel¬

dorfs nnd anderer nothw endigen t'ortikioations-Gebäwen

(Gebäuden), wie nicht weniger die Ersordernng nnd (ü o u vo o s. ti on

der ttntert hauen jedes mahls mit Vorwissen nnd Ein¬

willigung der Land-Stände vorgenommen werden, bey

welchen INrnotsn dan die Stände mit ockirnng derjenigen rsvorsnlon woraust

sie sich bcrnffen ihre Nvttnrfften mehrers anßzuführen, bevorstehen solle.

Was nun ferner wegen deren von Ihrer Fürstl. Dnrchl. vorge¬

nommener Newernngen, daß diejenigen, so ihre Erbschafften

veralionirt, der»selben den zehendcn Pfenning des Kaufs-

schillings erlegen, nnd dan, wan ein Gemeinde ein Stück

Wiesen oder Ackers verkaufst, Ihrer Fürstl. Dnrchl. wegen des; dritten

Jhro zustehenden Theils der dritte Pfenning gefolgt werden solle,

von der Gülischen nnd Bergischen Land-Ständen Abgeordneten angeregt

worden, lassen Ihre Kayserl. Majest. solchen Puneten zu mehrer beyder

Theilen Erlentternng noch zur Zeit außgestellt seyn.

So viel dan die i?snsionarisn oder Jährliche Illtorosss, welche anff

den ämpteren, Kellereyen nnd Caininergefällen von den vorigen Lands-

Fürsten verschrieben worden, belangen thnet, erklären sich Ihre Kayserl.

Majest. dahin gleichfalls allergnädigst, daß wan inskünfftig jemand in

spsoio nmb die Bezahlung seiner habenden Schnidfordernng bey dero-

selbcn allcrnnterthänigst einkommen wird, sie den Rechten nnd der

Billigkeit gemäß sich allergnädigst rssolviren wollen.

Das; endlich Ihre Fürstl. Dnrchl. über vorige noch andere Zravamina

(welche in sechs unterschiedlichen Dunotsu verfaßt gewesen) übergeben nnd

aber dieselben wider Ihre Kayserl. Majest. vorige allergnädigste rssolntianos

und IcköLvatsn lausten, anch eines Theils, bey denen Anfangs eingebrachten

nnd von Ihrer Kayserl. Majest. hieinit rssalvirten vier Puneten neben

anderen, so denselben gleichfals anhengig ihre anßgeseiste Maß und Er¬

lentternng haben nnd dan diese von mehr höchstgedacht Ihrer Kayscrl.

Majest. angeordnete (Kommission ansztrücklich dahin gerichtet, daß in denen

allbercit hiebcvor crörtterte ?nnot,on es bey allerseeligst gedacht dero

Herren Vatters Christmiltesten Angcdenckcns auch Ihrer Kavserl. Majest.

selbst eigenen ergangenen Verordnungen gelassen nnd Ihrer Fürstl. Dnrchl.

hierdurch einige possoss oder Gerechtigkeit mit cingeranmbt noch den

intorossii'ten Chur- und Fürsten an den nnerörterten snoosssion-Streit

einig prnojuäioium oder Nachtheil zugezogen werden sollen; Also lassen

es Ihre Kayserl. Majest. nochmahls allerdings darbey bewenden nnd

solle» alle und jede hierweder vorgenommene Newernngen hieinit gäntstich

abgestelt nnd ins künfftig verbotten seyn.



So mehr besagtes .Herren Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl. und der

Gülich- und Bergischen Land - Stand lisxntirtcn zum Bescheid zu

erthcilen allergnädigst anbefohlen worden, denen mehr höchgedachte

Kayserl. Majest. mit Kayserl. Gnade» und allem Guten wohlgewogen
verbleiben.

LiZnntnm zu Prag, den 11. Octob. ^.nno 1638.

8.

An Pfaltz Newbnrg der zu Auffnehmnng der Rechnung deß

Gülischen Pfenningmeistcrs Rechnungen der Statt Collen anff-

getragener (lominisLiou statt zu thnen.

?sräinanä der Dritte pp. Durchleuchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst pp. De. Lden. hat sich guter Massen zu erinneren,

welcher Gestalt Wir zu Hinlcgung der zwischen deroselben und den Gnlich

und Bergischen Landständen schwebender äillsrontisn unsere Kayserl.

Ooinrnission an Unserem Hofs an- und darzn etliche unsere Reichs-

hoffrärhe verordnet haben.

Wan wir uns dan über die von Dr. Lden. äsxntirtsn Rathen so

wohl, als besagter Stand Abgeordneten, gegen einander geführte und

angebrachte Beschwernussen anff genügsame und reiffe derselben Erkäntnnß

in Kayserl. Gnaden in einem und anderen solcher gestalt rssolvirt, wie sie ab

dem Beyschlnß mit mehrem zu vernehmen nnder anderen aber auch die

Erleuterung dessen von Dr. Lden. wider die Stand geklagten sxosss bey

Einforderung der 246 Monatlichen Llonlridntion und der ihnen zu auß-

führnng ihres praooss verwilligter Anlagen ineistentheils von den Rech¬

nungen und dero von Uns dein Rath unser und deß Neichs-Statt Collen

aufgetragener doinrnission äspsntirt,

Als befehlen Wir Dr. Lden. hiemit gnädigst und ernstlich, daß sie

nicht allein dieser unser zwischen derselben und der Ständen gemachten

Verabscheidnng, sondern auch unseren vorigen und Weyland nnsers in

Gott ruhenden Herren Vatters Christmildesten Andenckcns ergangenen

rssolution, so viel als dieselbe anseht in einem und anderen nicht geend

oder crlentert, gehorsame Folg leisten, sondern auch ihres Theils zu vor¬

angeregter Regnnngs-HRechnnngs)-L!c>rnini88ion ihre Vögte und andere

Beampte Unsere hievor abgegangenen Beselchen gemeß abordnen und das

Werck nmb so viel mehr und ehender beförderen helffe, entzwischen aber

die Stände an ihrer Znsammenknnfst wegen Einforder- und Beybringnug

der Oollsotön, so sie zur Vollführnng ihres xroooss und Abzahlung der

Landschafft Schulden vonnöthen nicht hinderen, noch solches deroselben

Underbeampten zu thnen vcrstatten solle; An deine vollziehet De. Lden.

Unseren gnädigsten auch ernstlichen Willen und Meynnng, und Wir ver¬

bleiben deroselben mit Kayserl. Gnaden wohl gewogen.

Prag, den 11. Octob. 1638.
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9.

An die Statt Collen wegen Fortsetzung der ihr vor diesem anff-

getragenen Lornmissiou zu auffnehmung des Gülischen Pfenning-

ineisters Negnnng HNechnnng).

?oräinnnät der Dritte pp. Ehrsaine liebe Getrewe, Ihr habt euch

guter Massen zu erinneren, was Wir euch snll änto d. 25. ^.nAusti vcr-

wichenen 1637, wie auch jüngsthin vom 11. Ootodris dieses Jahrs wegen

auffnehmung deß gnlischen Pfenningmeisters Huberten Bleymans Rechnungen

für gnädigste Oommission anffgetragen haben.

Wan Uns aber seithero sondere Bedenckcn vorgefallen, welche Uns

zu ctwan Endernng solcher Oommission bewogen, als haben Wir ench

solches erinneren und unser Gemüths Meinung dergestalt erklären wollen,

daß ihr aus; ewerm Mittel zwo gnnliöcürtö verschwiegene und Rechnnngs-

verständige Persohnen, mit eben der ench gegebenen Vollmacht verordnet,

welche von dem Bleyman die Rechnung mit ihren zugehörigen Beylagen

auffnehmen, und wan solches geschehen dieselbe gleich alsobald auch obne

Mittel an Uns und nicht allererst wieder an ench nnder ihrem Pittschafften

wohl verwabrt bringe», auch wan einer oder der andere Theil auff den

ihm zu auffnehmung berührter Rechnungen bestimbten Termin mit seiner

Nottnrfft vcrfast nicht erscheinen wird, sie ein als den anderen Weg ver¬

fahren, und uns den gantzen Verlaufs mit allen Umbstanden fürderlich

berichten sollen; An dem vollziehet ihr nnsern gnädigsten Willen, und

Wir verbleiben ench bcncben mit Kayserl. Gnaden wohl gewogen.

UrnZ, den II. Octob. 1638.

IN.

^otillontion an Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelmen, was der

Gülich und Bergischcn Landständ Abgeordneten wegen der von

gedachten Herren Pfaltzgraffen angestelter newer Werbung an¬

gebracht.

Wir ?sräinnnät der Dritte pp. Dnrchlenchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst, Uns hat der Gülich- und Bergische Landstände Nitter-

schafft und Stätte anwesender Abgeordneter allernnderthänigst vorgebracht,

was Massen demselben Bericht zu kommen, daß D. Lden., unangesehen

Wir dcrvselbcn in nnderschiedlichen Doorotis daß sie Jhro vorhabende

Tronppen anff 866 zu Fuß und 166 zu Pferd als in 3 Compagnien

roänoircm sollen allergnädigst anbefohlen, noch Dato 5 Compagnien

zu Fuß und 2 zu Pferd undcrhalten, anjctzo aber noch newe Patenten

anff etliche Compagnien anßgetheilt und selbige Tronppen durch das

Fürstenthnmb Gülich in den Aempteren zu nicht geringer Verkleinerung

solcher unserer außgclassenen Osorotsn, und wtnl rnin der ohne das

anffs cnsserst erschöpfften Einwohner und Underthanen Oistribnirt haben,

auch die Officierer sich öffentlich verlauten lassen, als wann solche Wer¬

bungen nmb die Landständ und Lande zu Dienstbarkeit und also umb

ihre Privilegien zu bringen, angesehen sehn solten.
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Wan Wir da» Uns gegen D. Lden. gäntzlich und gnädigst versehen,

dieselbige nnsern hiebevor so vielmahls und noch newlich aufs unsere

Kayserl. angeordnete Kommission und darausf erfolgte Erkäntnnß auß-

gelassenen Kayserl. rssolntionon in allem, sonderlich aber hierin gebührend

nachleben und denselben zuwider solcher gestalt nichts vornehmen werden.

Als haben Wir Dr. Lden. dieses der Gülich- und Bergischen Land¬

stände, Ritterschafft und Stätte Abgeordneten allernndcrthänigstes anbringen

hiemit erinneren wollen, mit diesem allergnädigst auch gemessenen Befelch,

daß, wan sichs geklagter Massen verhelt, D. Lden. alsdan dasjenige Volck,

so über die von Uns verwilligtc 999 Mann nndcrhalten und noch darüber

zn werben Vorhabens sehn möchten, alsobaldcn einstellen, und sich unseren

Kayserlichcn Verordnungen hinführo gemäß verhalten wolle; hieran voll¬

ziehen D. Lden. Unsere» gnädigsten auch gemessenen Willen und Meynnng

dero Wir mit Kayserl. Gnaden und guten Willen wohlgewogen bleiben.

Geben in unser Statt Wien, den 19. Novembris 1638.

11.

Abermahliger Bescheid für Pfaltz Newbnrg und die Gülische

Landständ in ihren Streitigkeiten.

Der Nöm. Kayserl. Majest. Unser»: allergnädigsten Herren ist in

nnderthänigkcit gehorsambst vorbracht worden, was auff derselben den

11. Octobris deß zn end lauffenden 1638. Jahres zwischen deß Durch-

lenchtig Hochgebohrnen Fürsten und Herren, Herren Wolsfgang Wilhelms,

Pfaltzgraffen bey Rhein pp., allhie anwesenden Rathen und der Gülischen

und Bergischen Landständ Abgeordneten ergangene rosolntion jetztgedachte

Pfaltz Newbnrgische Näth über die in solcher rssolution erledigte und

verabschiedete nndcrschiedliche Pnncten für weittere schrifftliche Erinnerung

gethan und nmb moäorution und Erlentterung deroselben underthänigst

gebetten.

Wan nun allerhöchstgedacht Ihre Kayserl. Majest. alles desjenig,

was von derselben verordneten Kayserl. Commissarien allhie und zu Prag

von Heyden Theilen gegen und wider einander geklagt und verhandelt

worden, mit sonderen: Fleiß und guten: zeitigen Vorbedacht reifflich und

wohl erwogen, und darausf obangczogene dero Kayserl. Uosolutian er¬

gehen lassen, alß haben sie solches über jetzige derselben von mehrermelten

Pfaltz Newburgischeu Nähten eingereichte gehorsambste Erinnerung und

gebettene Erlentterung gleicher Gestalt zu thun nicht unterlassen, erklären

sich solchen: nach hiemit gnädigst, daß sie es nachmahls bei solcher ihrer

rssolntion ein für allemahl verbleiben lassen, gleichwohl in nachfolgenden

Pnncten mit dieser Nocliücmtion und Erlentterung, daß soviel die Auß-

theilung und roxmrtition der Qnartir belangt, höchstgedachtes Herren

Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl. Die Gülich und Bergischen Landständ zwey

tangliche sudjsetu auß ihren: Mittel benennen und vorschlagen, Ihre

Dnrchl. dieselbe gleichwohl ohne Verfang und Nachtheil des Gülich und



Bergischen suoasssious-Streits und deren darbey intsrsssirrsn Chur-

nnd Fürsten oc>ullrmirsu, und die Außtheilung der Quartier durch dero

Land-Marschalcken und die confirmirte Landständ mit gesambten Rath und

Zuthun beschehen solle, Zum anderen, wan hinführe Reichs- oder Cravß-

Anlagen verwilliget und dcrenthalbcn die Gülich- und Bcrgische Landständ

zum Landtag beschrieben werden, daß sie bey solchem gleich wie bei anderen

Landtagen erscheinen, und die Nottnrfft befürderen und schlicssen helffen:

vorher aber keine Lioirvontus, wordurch under den Ständen zu Trenn¬

oder Sonderung entstehen, oder dieselbe zu frühzeitiger Behandlung ihrer

Stimmen deß ausgeschriebenen und bevorstehenden Landtags halben Anlaß

nehmen möchten, halten und anstellen: sondern sich deren ent¬

halten, in aller und jeden vorigen Punctcn aber beyde Theil der Kayserl.

vEsolution ihrer obliegenden Schuldigkeit nach gehorsamlich gelebten und

nachkommen: So da» endlich die von der Pfalß Newbnrg-Näthen mit

ihrer Erinnerung und Erlenterungs-Schrifft übergebene vier newe vocu-

insntu den Gülich- und Bergischen Landständen umb ihren Bericht

oommuuioirt werden sollen: welches mehr höchsternanter Ihrer Kayserl.

Majest. zu dero endlichen Bescheid ihnen den Pfaltz Newbnrgischcn Rüthen,

und den Gülich- und Bergischen Ständ Abgeordneten zu ertheilen aller-

gnädigst befohlen, seynd und verbleiben ihnen darbey allerseits mit

Kayserl. Gnaden gewogen.

LiZiiuwin zu Wien unter Ihrer Kayserl. Majest. aufgetrncktcn

Jnsiegel, den 23. Oizosmdar ^.unc> 1638.

12.

An Pfaltz Newburg, die llnderbeampte von Erscheinung zu der

Nechnungs-b.'ommi88iou nicht abzuhalten.

lbsrcliuuuät der Dritte, ölo. Durchleuchtiger pp. Dr. Lden. ist un¬

verborgen, was wir noch sud äuto 25. ^.uZusti deß abgewichenen 1637.

Jahrs wegen Auffnehinnng so wohl deß Gülischen als Bergischen Pfeuning-

meisters Rechnungen für ein Kayserl. Cominissiou auff Bürgermeister und

Rath unser und des; H. Neichs-Statt Collen gnädigst außffertigen lassen,

wiewohl wir nun änderst nicht verhofft, dan es würde berührter Unserer

Kayserl. Commissivn bereits ein guter Anfang gemacht worden seyn, so

vernehmen Wir doch deine zugegen, daß ans Seiten der llndcrbeampten

berührter angeordneter Commission biß daher» einige iraritiou nicht ge¬

leistet, sonderen selbige aus; Dr. Lden. Geheis; und Befelch ungehindert

verscheidcncr von unseren Kayserl. Llommissurisu oder der sudäsisAirtsn

abgangener LÜtution und Ladungen mit ihren Rechnungen aussenblicben

und dannenhero mit Auffnehinnng der ^susr-al Rechnungen biß aufs änta

nicht verfahren werden können.

Wa» dan ei» solches Nnserm den 11. Ootodris deß nechst abge¬

wichenen 1638. Jahrs au D. Lden. abgangencu Befelch-Schreiben zuwider

laufst, darinnen wir derosclben außtrncklich befohlen, das; sie nicht allein
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ihres Theils obberührte (Kommission befürdereu, sondern auch die Vögte

und andere B campten darzu abordnen wolle.

Als befehlen wir Dr. Lden hiemit gnädigst und ernstlich, daß sie

berührter Unserer Kayserlichcn Verordnung schuldige Vollziehung leiste und

bey Vermeydung ernstlicheren Einsehens abgedachte Underbeampte von der

paritian und Erscheinung zu angedenter rechnungs-dommission ferners

nicht verhinderen noch abhalte; daran vollziehet oto. Dero Wir mit pp.
^Väon, den 10. .lannarii 1639.

13.

i'atout an die Underbeampte im Fnrstenthnmb Gülich und

Berg, sich bei) der (Kommission zu Anfsnehmnng der Rechnungen
einzustellen.

Wir Uoräinnnät, der Dritte pp. Entbieden pp. allen und jeden

Amptlenthen, Vögten, Schnlthcissen, Dingeren, Richteren, Steurheberen,

auch andern Underbeampte», wie die Nahmen haben mögen, in nnsern

und deß H. Reichs Fürsteuthnmberen Gülich und Berg unser Kayserl.

Gnad. Liebe Getrcwe, euch ist ausser Zweiffel unverborgen, was Massen

wir noch suo äato 2ö, deß abgewichenen 1637. Jahrs dem Ehr¬

samen (Vit.) Rath der Statt Cöllen pp. zu anffnebm- und Verhörnng so

wobt deß Gülischen und Bergischen Pfenningmeisters Rechnung unsere

gnädigste Kayserl. (Kommission anffgetragen und denselben darbet) voll¬

kommene Macht und Gewalt gegeben, alle intorossirto Theil hierzu oitiren

und zu erforderen und alsdan gedachte Rechnungen in Beyseyn derjenigen

so vermög deß Herkommens in den Gülich und Bergischen Landen darbet)

seyn müssen, vorzunehmen und uns darüber ihre Verrichtung und den

Verlaust gehorsamst zu rolorirou und zu berichten mehreren Inhalts be¬

rührte unserer außgangeuen Kays. Kommission.

Wiewohl wir Uns nun keines anderen versehen, dan daß ein jeder

Theil aufs berührter Unserer verordneten Commissarien außgehende ditation

und Ladung sich gebührend einstellen und diese unsere wohlgemcynre

Kayserl. Commission zu beflnderen sich von sclbsten angelegen seyn lassen

würde: So müssen wir doch deine zugegen vernehmen, daß von euch das

Widerspiel erfolget und ihr ungehindert deß Raths zu Cöllen sut, äoloZirtor

dommissuriou abgegangener verschiedener ditationon umb cwer Nathungen

mit der Laudschafft Pfenningmeistercn zu üciuiclircn und abzulegen einige

imrrition nicht geleistet. Wan euch dan dergleichen ungehorsame Bezeigung

und Widersetzlichkeit keineswegs zustehe noch verantwortlich seyn will.

Als befehlen wir solchem nach euch sämptlich und einem jedem insonderheit

gnädigst und ernstlich, daß ihr aufs mehrgedachtcs Raths zu Cöllen sud-

äolo^irtou außgehende fernere oitation und Ladung in bestimbter Zeit

und Mahlstatt unfehlbar erscheinet, Unsere Kayserl. Bestich und Verordnung

so viel die euch berühren und antreffen in schuldigste Obacht nehmet und

solchem nach ewere Rechnungen vor mehrgedachten unseren Kayserl.
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Commissarien oder deren Dsputirtsn ordentlich ableget n»d derselben völlige

anffnahm nnd liMiäntton erwartet, cnch hierinnen nicht widrig oder un¬

gehorsam erzeiget, damit wir anff den Gegenfall mit schärfferen Mittelen

auch ernster Bestraffnng wider euch zn verfahren nicht Ursach haben mögen,

darnach ihr ench zn richten nnd vor Schaden zu hüten werdet wissein

4Vion, 16. .lanunr 1639.

14.

An Pfaliz Ncwburg, den außgegangenen Osorstis

zn pariron.

Wir ?öräinnnüt der Dritte pp. Dnrchleuchtiger pp Bey uns haben

sich die Gülich nnd Bergische Landstände abermahlen allernnderthänigst

beklagt, daß wiewohl sie zu deine anff den ersten Febrnarii nechsthin anß-

geschriebenen Landtag erschienen und die proposition angehöret, vorhero

aber bey Dr. Lden. den Kapserlichen Osaratis nnd Verordnungen zn

^arirsn und die Aimvaminn abzuschaffen gaich Unständig angehalten, so

ivere jedoch von deroselben keine andere Erklärung, als daß ohne Nachtheil

dero Fürstl. raspoct berührte» Dsorstis nicht pariron konten, erfolgt,

inmassen den deine D. Lden. nnseren außgangencn gerechten rssolntionidns

Schnur stracks zugegen die von den Ständen idiominil-ks, welche neben

den Landsmarschalcken der rsxnrtition beywohnen sollen, anderer Gestalt

nicht als daß sie D. Lden. besagtein Landsinarschalcken gegebener Insinuation

nachgehen solten, oonürmirsn und also solche rsxnrtition selbsten vor¬

nehmen wollen, auch alle die Aempler biß an die Wopper, einen Fluß,

so i» den Rhein laufst und den halben Theil deß Fürstenthnmbs Berg

in sich begreifst, für sich absonderlich frey zu halten, die übrige aber mit

dem völligen Last deß ganßcn Fürstenthnmbs nssignirtsr Tronppen belegen

zn lassen sich erklärt, wie auch ferneres sich nnderstehen, nnsers vom

I I. Octobris ergangenes Dsorst.uin nach ihrem Gefallen zu intsrxrotirön,

nnd die Adeliche sowohl als Geistliche Güter auß dem so viel die

Befreynng der Resident!, Statt und Ainpt Düsseldorfs pp anlangt undcr

den Worten, (daß kein Stand noch dessen patrimoninl-Güter außgenommen

gleichsam den Underthanen und Bawren-Güteren anschlagen zn lassen nnd

dardurch alle der Rittcrschafft Stätt nnd Stände erhaltene nnd bestättigte

Privilegia, altes Herkommen, Freyheiten, Recht und Gerechtigkeiten gäntzlich

übern Haussen zn flössen, immassen dan auch von Dr. Lden. ungeachtet

unserer Kayserl. Dooroton, in Sachen Bellcrbnsch oontra.Elverfcld zn der

unschuldigen, welche mit der Sachen nichts zn schaffen, mercklichen Schaden

biß cknto die Lxocmtion nicht vorgenommen nnd also von de» Brabantischc»

Caichler nnd Rathen gegen die Stände so Güter in Braband haben,

abermahlen mit roxressalion gedrohet werde, welches alles abzuschaffen

uns obgedachte Gülich- nnd Bergische Landstände abermahlcn umb noth-

wendigen Raths nnd sxsoutions-Mittel allernntcrthänigst angelangt und

gebetten haben.



Wan wir es den bey obberührter unserer den 11. Octobris ergangener

nnd de» 28. Decembris erlenterter Kayscrl. rasolution nachmahlen aller¬

dings verbleiben lassen, nnd Uns gnädigst versehen, Dr. Lden. wie Jhro

ohne das zuthnn obliegt, derselben vielmehr schuldige xaritiou leisten, als

durch vveitere (lontravsntiou nnd lntsrxriztÄtion zu fernerer Weitleusttigkeit

Ursach geben werde.

Hierumbeu so vermahnen wir D. L. hiemit Vetter- und gnädiglich,

daß sie obangezogenen unseren rechtmessigen Kayserl. rEsoluticillöu und

Daeratis ein würcklich nnd vollkommenes Genüge leiste, sich aller ungleichen

Intsrxrstationön enthalte, weniger die Stände an ihren Adelichen nnd

freyen Witteren und darüber habenden Privilegien und Freyheiteu, wie

auch altem Herkommen und Gewohnheiten, welchen wir keineswegs

prasjullioirt, sonderen diejenige verstanden haben, so allzeit von Alters

hero Stewrbar gewesen, ferners wrlllrs, sondern davon gäntzlich abstehe,

insonderheit aber in abgehörter Sachen Bellerbusch ociutrn Elverfeld die

«zxsauUon länger nicht verziehe, noch ausschalte, sondern die Bcllcrbuscher

in das streittige Elverfeldisch Gut biß zu außtrage der Sachen immittirsu

nnd dadurch die unschuldige Stände, welche mit dieser Sachen nichts zu

thun, dermahlcn der höchst schädlichen rsprsssulisu zu Verhütung fernerer

Angelegenheiten entledigte, und also durch dieses und was vielgedachte

unsere Kayserl. Daarsta mehrers erforderen und mit sich bringen der

Ständen avoomollation und Erscheinung zu de» Landtagen selbsten be-
fürderen helffe.

Solches wie es nnsern anßgangenen Kayserlichen lllsarstis und der

selbst Billigkeit gemeß, also thuen wir uns zu Dr. Lden. der schuldiger
pnritiou in allweg verschen nnd verbleiben im übrigen deroselben mit pp. pp.

NUsn, 4. April >639.

15.

An die Gülich und Bergische Landständ, sich den Kayserlichen

rssolutionilzus und lllsorotis geinäß zu erzeigen.

?srllinanllt der Dritte pp. Liebe gctrewe pp. Bey uns hat sich der

(Titel) Pfalßgraff Wolffgang Wilhelm zu Newburg pp. gegen Euch in

Underthäuigkeit beklagt, was gestellt ihr unserer anßgegangenen Kayserl.

rssolutiouön und lllsorstsu ungeachtet Euch bey jüngst anßgcschriebenen

Landtag abermahlen vorhero zu Cöllen zusammen gethan und über das

jenig so ihr bey berührtem Landtag schließen wollen, prasvouvlusa vota

gemacht, dergleichen zu Sr. Lden. mit geringer Verschimpfung anffs ncwe

mit trück- und xrllllioirnng einer mercklichen Anzahl Uatsutsu in den

Landen verfahren, wie auch ferners und vom Schein eines sulz llnto

25. Aug. des; verwichenen 1637. Jahrs von Uns anßgangenen Schreibens

eine abermahlige Stewr von 25666 Rcichsthaler eigenmächtig außznschreibe»
euch understandeu.
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Soltc es nun die Beschaffenheit also haben, wie sich besagtes Pfaltz-
graffcn Lden. in vorberührten Punctcn gegen euch beschwert, so sehen wir
nicht, wie unseren den lt. Octobris H.nuc> 1638 ergangenen Osorsti«
und rssolntianidus der Schuldigkeit nachgelebt werde.

Vermahnen euch derentwegen biemit gnädigst, Ihr wollet euch denen -
selben gemäß bezeigen und insonderheit wan deß Landes Wolfahrt und
Notturfft willen ein Landtag außgeschrieben wird, darbey unfehlbar er¬
scheinen und sonsten gegen Sr, Lden. euch alles gebührenden Respects
gebrauchen; daran vollziehet ihr unseren gnädigsten Willen und Meynnng,
nnd wir seynd euch mit pp. pp.

Wien den 4. April 1639.

16.

Bescheid für Herren Pfaltzgraffen von Newbnrg ans inbegriffene
undcrschiedliche Unusten.

Der Rom. Kayserl. Majest. unserm allergnädigstcn Herren ist in
llnderthänigkeit rsksrirst und vorgebracht worden, was bey derselben
Ihre Fürst!. Dnrchl. Herr Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelm zn Newbnrg pp.
in zweyen snk änto Düsseldorfs den 9. nnd 14. Jan. ditz Jahr abgangcnen
Schreiben so wohl selbsten als auch absonderlich durch dero an kochge¬
dachter Kavserl. Majest. Hoff anwesenden Herren Sohn, Herren Pfaltzgraff
Philips Wilhelmen pp. in nnderschiedlichen Puncten nnderthänigst ange¬
bracht nnd nmb Kayserl. rssolntion nnd rsrusäirnng in ein- nnd anderen
gehorsamblich angesucht nnd gebetten hat.

So viel nun das erste Schreiben vom clato 9. 3nn. ncchsthin anlangt,
weilen allerhöchst gedachte Kayserl. Majest. über das 1., 3. nnd 4. Pnnctnm
sich von dero Hoff-Kriegsrath ans; allbereits allergnädigft rssolvirt, als
lassen sie es darbey nochmahls allerdings verbleiben.

Betreffend aber das andere Ustitnm, da haben höchstgedachteKayserl.
Majest. eine Nottnrft zn scyn erachtet, vorhero Ihre Churfürstl. Dnrchl.
zu Collen hierüber zn vernehmen; so bald nun solches geschehenund dero
Bericht einlangen wird, wollen alsdan Ihre Kayserl. Majest. sich bicrinncn
weiters allergnädigft erklären.

Beym 5. Ustito lassen allerhöchstgedachte Kayserl. Majest. deß Herren
Pfaltzgraffen Fürstl. Dnrchl. dahin bescheiden, daß sie Fürstl. Dnrchl. der
xrastsuäirenden Gelder halber sich bey deß Herren Cardinal Inlauts
Hochfürstl. Dnrchl. selbsten anmelden wollen.

Uber das 6. nnd letzte Ustitnur dieses ersten Schreibens erklären
sich Jhro Kayserl. Majest. allergnädigst, daß sie dieses beschehenen An¬
suchens inkünfftig anff begebenden Fall gnädigst eingedenck seyn wollen.

Was nun über das Ihre Fürstl. Dnrchl. in dem anderen snd Dato
14. Jan. abgegangenen Schreiben gehorsambst gebetten, daß ihre Kayscrl.
Majest. die rsllnvirts Summa der 860 zu Fuß nnd 100 Pferd ans;
denen von Ihrer Dnrchl. angezogenen Ursache» anff ?000 zu Fuß und
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300 zu Pferd verstärckcn einwilligen, auch die Stand zn deren nndcrhalt

nnd sonsten zu schuldiger uvLumoäutiou anhalten wollen, solches haben

höchstgedachte Kayserl. Majcst. in abermahlige reiste Bcrathschlagung
gezogen.

Alldieweilen aber dieses so wohl vorigen mit Gutachten des; hoch-

löblichen Churfürstcn OolloZii als auch denen letzteren wohlerwogenen

nnd pudlivirten Kayscrl. rssolutiousu nnd lüoorstis vom l l. Ootabris

und 21. Dsosmdris des ncchst abgewichenen 1638. Jabrs zu wiederlauffet,

als lassen es Ihre Kayserl. Majest. bey solchen cum (üc>Fiiit.ious ouusus

ergangenen rssoluliouou nnd in Krafft derselben beschehcner rsüuotiou

anff 809 zn Fuß und >99 zu Pferd nachmahls gnädigst verbleibe», des;

uugezweiffelten Verseheus, es werden hochgedachte Ihre Fürstl. Durchl.

solchem allem gebührlich nachkommen, mit aller weiteren Werbung in

Ruhe stehen und die Gülich- nnd Bergische Lande weiters nicht

Fvuvirsn.

Betreffend ferners dasjenige, so in Nahmen vor höchstgcdachtes

Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelms Fürstl. Durchl. dero anwesender Herr

Sohn, Herr Pfaltzgraff Philips Wilhelm gehorsamblich klagend vorgebracht,

daß ncmblich die Gülich- und Bergische Laudstände den außgangeneu

rssolutionibus und Doorstis zuwider, vor der Erscheinung anff den

Landtagen sich undereinander nacher Cöllen beschrieben und, was sie anff

den Landtagen schließen wollen, prneoauolusg. votu inachen. Zweyteus,

zu Jhro Fürstl. Durchl. mehrer Beschimpfungen von dem inlridirtsn

Trnck nnd Anschlag der ^utsnisu noch nicht nachgelassen, auch drittens

anfss newe under ungegründten prustaxt eines sud 6uto 23. dcß

verwichcnen 1637. Jahrs außgangeneu Kayserl. Schreibens eine aber¬

mahlige Stewr von 25 999 Neichsthaler außgeschrieben; habe» mehr

höchsternente Kayserl. Majest. hierauff die Staude gnädigst ermahnet, daß

sie denen sub äuto l l. Octob. und 28. Dsosiubris deß nechft abge¬

wicheneu Jahrs ergangeneu rssolutiouidus und Oscrstis sich gemäß be¬

zeigen, nnd insonderheit, wan dcß gemeinen Landes Notturfft willen ein

Landtag außgeschrieben wird, darbey unfehlbar erscheinen, auch sonsten sich

alles gebührlichen Respects gegen Ihre Fürstl. Durchl. sich gebrauchen

sollen, deß gnädigstens Versehens, wan nur auch aufs Seitheu hochge¬

dachtes Herreu Psaltzgraffeu Fürstl. Durchl. den Kayserl. llsorotis nach¬

gangen und die von den Ständen geklagte Frn.vn.miuu abgeschafft, daß

alsdan zwischen hochgedachter Ihrer Fürstl. Durchl. und den Ständen

besseres vernehmen sehn, und alles was beydersetts biß dahero gegenein¬

ander geklagt worden, von sich selbstcn fallen und anffhören werde.

Wolches offthöchsternandte Ihre Kaiserl. Majest. mehr höchstgedachtes

Herren Psaltzgraffeu zn Newburg Fürstl. Durchl. aufs obgehörte Puuetcu

und petita. zum Bescheid zu erthcileu befohlen, die seyn und verbleiben

im übrigen dervselben mit Vetterlicheu Willen und Kayserlicheu Gnaden

und allem Guten wohl gewogen.

LiZuatuiu zu ^Vi<zu, den 4. ^.pril 1639.



17.

(iommissio aufs den Bischoff zu Würhburg in onusu. der Gülich-
und Bergischen Landständ oontru Pfalh Newbnrg.

il?oräiuuudt der Dritte pp. Ehrwürdiger Fürst, lieber andächtiger,
wir mögen Dr. A. gnädigst nicht bergen, was Massen bet) Uns der pp.
pp. Pfaltzgraff Wolffgang Wilhelm zu Newbnrg wider die Gülich- und
Bergische Landständ und gegen Sr. Lden. erstbesagteStänd hiuwidcrnmb
nun ein Zeithero mit undcrschiedlichen Klagschriffteneinkommen und ein
jeder Theil umb fürderlich romiclir- und Abhclffuug seiner Beschwernussen
in Nnderthänigkeit augehalten und gebetteu.

Wan wir nun dieselbe auf reiste und fleissige Erwcguug der Sachen
und aller ihrer Umbständ solcher Gestalt verabschiedet und darüber unsere
Erkantnuß ergehen lassen, wie Dr. A. auß dem Originul (welches nur
deroselben in änplo einzuschliesseu und durch sie oder ihre sudäsliZirts
einem und dem andern Theil zu Händen lifferen zu lassen, für rathsam
befunden) mit Mehrerin zu vernehmen hat.

Demnach es dan nunmehr anff deine beruhet, daß dieser und unser
vorige Abschieds-Dsorstu. und rosolntiouos zur würcklichen Vollziehung
gebracht werden und die hierin iutsrossirts Partheyen z» allem Überfluß
durch unsere Kayserl. Kommission solchen gehorsamst nachzuleben bewogen
werden, allermassen Dr. A. unser gnädigste inwntion hieriunen mit
mehrcm auß beykomiiiender Instruotion zu vernehmen.

Als haben wir deroselben solche (Kommission (worzu wir Jhro
zugleich allen vollkommenen Gewalt geben) gnädigst aufftragen und Dr.
A. benebens ^ ersuchen wollen, derselben sich gutwillig zu nndcruehmen,
darinuc» laut erstgemelterniiserer Insirnotion zu verfahren und bcy den
intsrossirton Partheyen aufs den Fall, sie bcy abgemelten unseren
Doorstis nicht also gleich noglliosoiron wollen, alle bewegliche Älotivou
noch weiteres einzuwende»,damit solchen unseren Verordnungen gehorsambst
nachgelebt und alle auß ein- oder ander sciths erfolgenden Widersätzlichkeit
dem gemeinen Wesen und ihnen den Partheyen selbst besorglich entstehende
Gefahr verhütet, wir auch dermahleiust ferner» Behelligung in dieser
Sachen eutübrtgt werden mögen. Allermassen diß Orths zu Dr. A. unser
gnädigst Vertrawen gestelt ist, und wir deroselbenmit beharrlichen Kayscrl.
Gnaden und allem Guten vordcrst gewogen verbleiben.

Geben Ddorsscloikk, 26. 8op>tomd.^.nuo >639.

18.

An die Gülich und Bergischen Landständ oum uotiltoutiouo
der dem Herren Bischoffen zu Bamberg ausfgetragener Commission.

(VitsI) Wir haben uns in Underthäuigkeitrokoriron und
vorbringen lassen, was bey uns sowohl der pp. pp. Pfaltzgraffeu zu
Newburg sto. wider euch, als wider Sr. L. ihrer, seither daß 14. Drills
nechsthiu in nuderschiedlichen Nomornlion und Schrifften gehorsamblich
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klagend angebracht, was anch ein »nd der ander Thcil »mb würcklicheab-
schaff- und romsäirung ihrer gegen einander geführten Beschwerten gebctten.

Gestalt aus nun ewer dabcy crbottcne beständige Trew und Dovotivn
zu sonders angenchinen gnädigsten Gefallen gereicht, und wir nicht zweiffeln,
ihr werdet unaußgcsctzrdarbet) verbleiben, euch auch nichts darvon ab¬
wenden lassen, also versicheren wir euch hinwieder gnädigst, daß wir euch
hinwieder gnädigst bey Recht, wider alle unbillige Gewalt schuhen und
nicht hülffloß lassen wollen, gestalt wir uns über vorangeregte nnsers
Vetters und Fürsten Lden, wider euch, und dagegen die von euch wider
Sr, Lden. geklagte Aravaming. solcher gestalt eines endlichen rosolvirt,
daß Wir uns kcins anderen versehen, dan ihr werdet zu beyden Thcilen
unseren vorigen und jetzigen Verordnungen in allem gchorsamlich, nach¬
kommen, damit aber solches würckiich beschehe und den vielfältigenKlagen
dermahlen einst recht abgeholffenwerde.

So haben wir zu solchem End deß pp. Bischoffen zu Bamberg und
Würtzbnrg A. unsere Kayserl. (lommissiou anffgctragen, daß sie diese
unsere letzter» rosolntion gedachtes nnsers Vetters und Fürsten, deß
Pfaltzgraffen zu Newburg Lden. und Euch anff einen gelegenenTag und
Orth durch sich oder dero sudäoloFirton eröffnen, und beyde Theil, so
viel jeden dieselbe und unsere vorige Abschiede berühren, zur purition
anhalte» solle, Euch solchem nach gnädigst vermahnet, ihr wollet euch
ewerseiths gehorsamlich darbet) bezeigen, wie die Schuldigkeit solches
sclbste» erfordert und unser gnädigstes Vertrauen zu euch gestelt ist.
Sevnd euch beneben mit beharlichcn Kayserlichen Gnaden wohl gewogen.

'lVion, d. 26. Lopllir. 1639.

19.

An Pfaltz Neivbnrg onnr notiktoations oommissionis.

Dnrchleuchtiger Hochgebohrncr lieber Vetter »nd Fürst pp. Wir
mögen D. Ld. gnädigst nicht verhalten, wns gestalt wir in denen zwischen
dcroselben und den Gülich und Bergischen Landständen schwebendenbe¬
schwerlichen cliikoroutisuUnsere abermahlige gerechte Kayscrl. rosolnlionos
ergehen lassen, dereuthalben auch dem HVit.) Bischoff zu Bamberg und
Würtzburg unsere Kayserl. (Kommission anff getvissc Maß anffgctragen,
wie Dr. Lden. von Sr. A. mit Mehrerin vernehmen wird, dieselbe darbet)
gnädigst ermahnendt, sie wolle sich angeregter (Kommission nicht allein
bequemen, sondern sich anch gegen obbcsagten Landständen aller ferner»
Thätlichkeit enthalten, dargegen Jhro angelegen sehn lassen, wie gute
Einigkeit und bessere Verständnuß beyderseits wieder gestifft und alle ge¬
fährliche Weiterung abgestellt und vermittelt werden. Jmmassen Wir uns
dessen zu Dr. Lden als einen gehorsamen Fürsten deß Reichs gäntzlich
versehen und dcroselben darbet) mit behörlichen Kayserl. Gnaden und allem
Guten vorderst wohl bey gethan verbleiben.

Geben in unserem Schloß zu Eberßdorff, den 26. 8op>t. ^nuo 1639.
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20.

An Pfaltz-Newbnrg, die Gülich und Bergische Landständ über

die freywillig verwilligte Stewren nicht zu beschweren.

Wir ?sräiunnclt der Dritte sto. Dnrchlenchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst, Uns haben die (Mt.) Gülich- und Bergische Landständ

in Underthänigkeit klagend zu erkennen geben, daß ob wohl Wir uns über

unsere den 1l. Ootobris dcß abgewichenen 16.86. Jahrs in §. So viel

die Nesidentz-Statt sto. ergangene rssolntion underm 4. Iritis süngsthin

wegen der pntrimonmI-Güter dahin erklärt, daß Wir nicht geineint ge¬

wesen, die Geistlichen und Adelichen Stände an ihren habenden xrivilsZiis

und Herkommen zu xrnsjnäioirsn, sondern diejenige verstanden haben

wollen, welche vor Alters hero stewrbar gewesen, Dr. Lden. doch sich

nichts desto weniger widerstanden, die von ihnen auß Gutwilligkeit zu

sudlövirung deß armen Manns im Land gewilligte frcywillige Steivren

von ihrem Einkommen 15 vom hundert zu ermelter Geist- und Adelicher

Ständ höchstem Nachtheil gleichsam aufs eine Schuldigkeit zu ziehen und

anßzndenten, danncnhero sie Uns, daß wir dieselbe bey vorgedachter unserer

Erklärung gnädigst zu schützen geruhen wollen, in Underthänigkeit ange-

rnffen und gebetten.

Wan wir dan solches ihr Begehren vor angeregter unserer rosolntion

und der Billigkeit selbst gemeß zu seyn befinden. Als haben wir Dr.

Lden. zu dem Ende hiemit gnädigst erinneren und benebens anbefehlen

wollen, daß sie sich dergleichen Newernng nnderlassen, noch die klagende

Ständ über dasjenig, was dißfals freywillig von ihnen beschehen, zur

Ungebühr nicht beschweren, oder solches in öonssciusnt? ziehen und im

übrigen sie die Ständ wegen Einwilligung der Ooutridntion also halten

solle, wie es dißfals unsere ertheilte gemessene rssolutionsL mit sich

bringen, daran beschicht unser gnädigster Will und Meynnng pp.

Wien, 22. iUsdr. 1640.

21.

An Pfaltz Nelvburg oum inolusions deß durch seinen Residenten

wider die Gülich und Bergische Landständ übergebenen hitzigen
NömoriiUs.

?Erclins.nÄt der Dritte pp. — Dnrchlenchtiger Hochgebohrner lieber

Vetter und Fürst pp. Ans dem oriZinal-Beyschluß hat D. Lden. mit

Mehrerin zu vernehmen, was bey Uns deroselben an nnserm Kayserl. Hoff

anwesender Ussiäent Philip Ludwig Breitschädel vor ein unbescheidenes

hitziges und anzngiges Anbringen gegen und wider die Gülich- und Ber¬

gischen Landständ einreichen und übergeben lassen.

Obwohl wir nun nicht dafür halten wollen, daß solches mit Dr.

Lden. Vorwissen und Befelch also anssgesetzt oder von deroselben ihme

Breitschädel in solcher Form einzugeben zngeschicket worden sehe. So

6
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haben wir doch Dr. Lden. besagtes Nomoriul zu dein End in Original

beyschliessen wollen, damit sie denselben solches gebührend verweisen, auch

dessen bey Vermeydnng unausbleiblicher Bestraffnng sich hinfüran zu ent¬

halten ihme ernstlich entbieden könne, und verbleiben Dr. Lden. mit

beharlichen Kayserl. Gnaden wohl beygethan.

Geben in unserem Schloß zu Eberstorff den 22. l?<zl>rnarii ^.nuo 1649.

22.

Bescheid in Sachen der Gülich und Bergischen Landständen

contra Pfaltz-Newbnrg. H22. ?odr. 1649.)

Der Rom. Kayserl. auch zu Hungaren und Böheimb Königl. Majest.

Unserin allergnädigsten Herren ist in Underthänigkcit rokorirt und vor¬

gebracht worden, was bey derselben der Dnrchlenchtigste Fürst Herr

Wolffgang Wilhelm, Pfaltzgraff bey Rhein, Herßog in Bayeren, Grasten

zu Veldentz und Sponheimb, wider die Gülich- und Bergische Landständ

und gegen seine Fürstl. Dnrchl. hinwidernmb erstbesagte Gülich- und

Bergische Landständ seither des; 14. Iritis nechstverwichenen 1639. Jahrs

in nnderschiedlichcn Nomorialion und Schrifften in Underthänigkeit klagend

angebracht und gebetten. Ob nun wohl allerhöchstgemelt Ihre Kayserliche

Majestät sich keines anderen versehen, dan es würden beyde Theil bey

dero so vielfältig ergangenen clooision- und Verordnungen dermahleins

sich zu Ruhe und Frieden begeben und derselben bey Ihrer ohne das

tragenden schwären Kayserlichen Regierung mit ferncrem anlanffen und

newcn Klagen verschont haben.

Nachdeme sie aber vernehmen müssen, daß ein und ander Theil

abcrmahls mit Beschwerden gegeneinander in nnderschiedlichen Schrifften

einkommen und nmb deren Kayserliche Abhülff- und romoäirung gebetten,

als haben sie dieselbe auff reiste und genügsame der Sachen Erkantnuß

nach folgender Gestalt verabschiedet.

Erstlich in dem sich des; Herren Pfaltzgraffs Fürstl. Dnrchl. beschwert,

daß die Gülich- und Bergische Landständ von dem im ^odrunro gemelten

1639. Jahres zu Düsseldorfs gehaltenen Landtag ohnverrichter Sachen

abgezogen und sich auff die gethane ?roxosition in nichts einlassen wollen,

seine Fürstl. Dnrchl. hetten dan angedeuten Kayserl. End urtheilen, Osorotis

und rosolutionidus zuvor ein völliges Genügen gethan, — hingegen aber

die Ständ sich hinwiedernmb beklagen, daß Ihre Dnrchl. Ihre Mitstände

so zu dein Landtag nicht erscheinen, oder sonst angedentcr mästen darvon

gezogen, eine Geldstrast von 39, 199 und wohl gar auch 499 Goldgülden

aufferlcgt, Item den außgelassenen Kayserl. Osorotis nicht gelebe und

nachkomme, sondern solche wider den klaren Buchstaben nach dero Willen

mißdeuten, erklären und rosolviron Ihre Kayserl. Majest. sich daranff in

Kaiserl. Gnaden also, daß, wie sie es wegen Erscheinung der Ständ zu den

Landtagen bey voren ihren ergangenen rosclntionibus allerdings ver¬

bleiben lassen, Also solle weder ein noch anderer Theil solche Kayserl.
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Ooorotn und Verordnungen über dasjenige, was darinnen dein klaren

Buchstaben nach versehen und disponier, weiter nicht sxtondirsn, noch

denselben einigen anderen Verstand machen, der Herr Pfaltzgraff auch von

der angemasten Bestraffnng der Landständ ab und zur Ruhe stehen, viel¬

mehr aber dahin sehen, daß er dieselbe bey gutem Willen erhalte und

hierdurch Ihrer der Stand Erscheinung bey den Landtagen umb so viel

befürderen helffen solle.

Damit aber die Stände sich wegen jetzigen gefährlichen Zeit und

Läuffcn zu den Landtägen zn kommen sich zu entschuldigen desto weniger

Ursach haben, wollen Ihre Kayserl. Majest. bey dero im Land liegenden Kriegs-

volck die gemessene Verordnung ihnen, damit besagte Ständ mit nothwendigen

Eonvo^sn zu und von den Landtägen versehen werden und sich ein- und

ausserhalb ihrer Häuser einiges Gewalts nicht zu befahren haben sollen.

Betreffend die von Ihrer Fürstl. Durchl. gebettene Abschaffung der

partionlnr-Znsammenkunfften der Ständ vor den Landtägen oto. Ist zwar

nicht ohne daß in dem do Dato Wien, den 28. ldooomd. verwichenen

1638. Jahrs gebettenen Erlenternngs-Ilsorot in §. zum anderen PP.

anßtrücklich rosolvlrt, daß die Ständ bey den Landtagen erscheinen und

die Notturfften beförderen und schliessen helffen, vorhero aber keine

Eonvsntus, wordnrch unter den Ständen Trenn- und Sondernngen ent¬

stehen, oder dieselbe zu frühezeitiger Behandlung ihrer Stimmen deß anß-

geschriebenen: und bevorstehenden Landtags halber anlaß nehmen möchten,

halten und anstellen sollen pp.

Gleichwohl aber weilen Weyland Ihre Kayserl. in Gott allerseligst

ruhender Herr Vatter Christmiltesten Andenckens besagten Ständen erlaubt,

daß sie zn prossciirnnK ihres Rechtens zusammen kommen und ihre

Nothturfft berathschlagen mögen, seine Fürstl. Durchl. auch vermög dero

Kayserl. Endurtheils und tlnnl Osoision scrd dato Eberßdorff den anderen

Octobris 1635 hieran nicht hindern sollen, also lassen Ihre Kayserl. Majest.

es auch dabey als einer vorhin rosolvlrtor Sach gleicher Gestalt bewenden.

Was dan die von seiner Fürstl. Durchl. begehrte Kassation der

Landständ Volon belangen thuet, da erinneren sich Ihre Kayserl. Majest.

annoch gnädigst, was so wohl deroselben in Gott ruhender Herr Vatter

Christmiltester gedächtnuß, als auch sie selbsten, snb Oato 25. VnZnsti

deß verwichenen 1637. Jahrs hierüber rssolvirt, und weilen die Volon

zn nichts anders, als zn oonsorvation der UriviloAlsn und Ookonslon

deß Vatterlandes angesehen, auch von Alters hero bey den verstorbenen

Hertzogen zn Gülich hergebracht, znmahlen aber den gemeinen beschriebenen

Rechten, Reichs-Satznngcn und der gülden Bull nicht zuwider.

Als haben Ihre Kayserl. Majest. nicht sehen, noch befinden können,

wie sich mehr höchstgedachter Herr Pfaltzgraff darab zu beschweren Ursach

gehabt, gleichwohl daß die Ständ auch ihres Theils derselben gemeß ge-

leben und hierinnen weiter nicht gehen sollen.

Anlangend dasjenige, was Ihre Fürstl. Durchl. wegen abführung

deß Kayserlichcn Kriegsvolck zn Verhütung der Landen rnin. Item, daß

g»
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Ihre Kayserl. Majest. sich schrifftlich und niioonllioicmirt erklären wollen,

der Gülischen Landen so lang deß Feindsvolck sich darinnen nicht ein¬

lagert, mit aller Einquartierung und Kricgsbeschwerden zu verschonen

begehrt, wolte Ihre Kayserl. Majest. zwar gnädigst gern sehen, daß diese

Länder anß denen angeführten Ursachen allerdings verschont bleiben könten,

weilen es aber Hey jetzigen gefährlichen länfften Vns unmöglich, als

wollen sie gehöriger Orten die gemessene Verordnung ihnen, daß selbige,

so viel immer möglich, verschont werden sollen.

Was aber die von dem Herren Pfaltzgraffen gebettene Hilst, und

daß Ihre Kayserl. Majest. ihrem Kriegsvolck und dessen Ctsnornlsn, so

nechst an diesen Landen gelegen, gnädigst anbefehlen wollen, seiner Dnrchl.

aufs allen Nothfall unerholt weiteren Befelchs zuzuziehen betreffen thnct,

ohne dem, daß in dem Pragerischen Friedenschluß in diesem Fall genugsam

vorgesehen, so wollen doch Ihre Kayserliche Majest., dafern sie in solcher

Gefahr und Roth begriffen seyn sollen, dieselbe nicht hilffloß lassen.

So viel nun die von den Landständen ferner eingebrachte Aravaminn

betrifft, daß ob höchstgemeltes Herren Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl. zu

außtheilung und rsxartitton der gnnrtisr die von den Ständen anß

ihrem Mittel benendte zwo Adeliche Persohnen nicht oonllrmirsn, noch

gestatten wollen, daß sie die Ständ ihre Leuth dabey haben, sonderen

dieselbe durch die anß ihrem Mittel vor etlichen Jahren verordnete Kriegs-

Commissarien verrichten lassen sollen, verbleiben es bey Ihrer Kayserl.

Majest. erlentterungs-Utzorst allerdings, wie auch bey der, gedachtes

1639. Jahres den 2. Aprilis ergangenen Kayserl. rssolntion, und wollen

Ihre Kayserl. Majest. dessen schuldige observantz S. Fürstl. Dnrchl. hiemit

ernstlich anfferlegt, benebens auch deroselben und vorbemelten Ständen

gnädigst anbefohlen haben, daß sie es bevderscits in verfaster Instrnotion

bey dem alten Herkommen verbleiben lassen sollen.

Anlangend daßjenige, daß deß Herren Pfaltzgraffens Fürstl. Dnrchl.

sich zu der dem Rath zu Collen, wegen auffnehmnng der Rechnung auff-

getragener Oommission nicht verstehen wolle. Item ihre Underbeamptcn

zu besagter Raitung nacher Cöllen nicht zu erscheinen verbiete, lassen es

Ihre Kayserl. Majest. nngeacht alles darwider eingebrachten vor- und

Einwendens bey vorigen Patenten, rssolntion und Verordnungen Nach¬

mühls verbleiben, wollen auch Ihrer Fürstl. Dnrchl. darbey nachmahls

ernstlich anbefohlen haben, die angeordnete Kayserl. (lommission weiters

nicht zu verhinderen, noch dero Nnderbeampte davon abzuhalten, sondern

anff deß Magistrats zu Cöllen fernere Lokation solche vielmehr nach

Möglichkeit zu befürderen.

Belangend die von den Ständen geklagte Verhinderung ihnen zu

xrosscwt.ion ihres Rechtens und anderen Landsnotturfften verwilligte»

Oollsotation, wollen Ihre Majest. und ist derselben ernstlicher Befelch, daß

denen vom 4. Septembris und andern Octobris ^,rmo 1637. so wohl,

auch den 22. Martii und 11. Octobris nechst abgewichenen 1638.

Jahrs ergangenen gemessenen rssolntionidus gehorsamblich nachgelebt und
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dargegen die von des Herren Pfaltzgraffen Dnrchl. beschehenen .Inssionss

anffgehebt werden solle», immassen dan Ihre Kayserliche Majest. solche

llnssionss hiennt wiedernmb anffheben nnd seiner Fürstl. Dnrchl. auch

dero Underbeainpten hiemil anfferlegt haben wollen, daß sie bey Ver-

meydung ernster Straff nnd unaußbleiblicher Lxsvution die Stand an

solcher Liontribnt.ion nicht hinderen sollen, jedoch vorbehaltlich der

ligniäntion was bezahlt nnd wohin es verwendet.

Betreffend den anff den 12. Aprilis zu Düsseldorff von Vögten und

geineinen Bawrsleuthen angestellten Landtag und von denselben verwilligte

60000 Reichsthaler, und was sonstcn bey denselben vorgelauffen, weilen

solches Sachen seynd, so nicht allein dem Kayserl. tinnl llsvisionibus

schnurstracks zuwider, und mit keinem Grund und Bestand Rechtens be¬

hauptet werden können, sonderen nur zu Auffruhr und schädlichen ver¬

goltenen Trennungen anlaß geben, auch zu grossem pvusjnäitk denen bey

der Gnlischen snoasssimr intarsssirton Chnr-Fürsten nnd Ständen, so

dan zu Schmählernng des Heiligen Reichs Regalien gereichet.

Als thnn Ihre Kays. Majest. austragendem hohen Kayserl. Ampt

solches alles gäichlich oussirsu, auffheben, und seiner Fürstl. Dnrchl. und

dero Underbeampten mit ernst und unaußbleiblicher Straff anbefehlen,

daß sie sich hinfnro dergleichen Beschreibungen der Bawren enthalten, die

Bawren aber zu solchen Zusammenknnfften keineswegs erscheinen, noch z»

erscheinen schuldig sein sollen.

So viel aber die bey diesen Puncten in der under Stätte Nahmen

wider die Landständ angebrachte Beschwernüssen belangt, weilen solche an

dero Kayserl. Hoff nicht gehörig, haben sie ihre Zruviming. gehöriger

Orthen vorzubringen. Was dan die von Ihrer Fürstl. Dnrchl. dem

Herrn Pfalsigraffen bey dem im Febrnario jüngst verwichenen 1639. Jahr

gehaltenem Landtag begehrte Lontvikntivn vor 2000 zu Fuß und etliche

hundert Pferd betreffen thuet. Weilen solches denen sud äuto den

4. Febrnarii und 25. Augusti 1637 ergangenen und den 11. Octobris

und 10. Novembris nechst verwichenen 1638. Jahrs wiederholten Ver¬

ordnungen zuwider lanffe, Krafft deren seiner Fürstl. Dnrchl. mehr nicht

als 800 zu Fuß nnd 100 zu Pferd dergestalt verwilliget, daß die monat¬

liche Bezahlung vermög der Lands-Privilegia beschehen solle, also lassen

Ihre Kayserl. Majest. es bey jeßt gehörtem vöckncnvtsn Uumsvo ver¬

bleiben, mit dem gnädigste» Befelch, daß Ihre Fürstliche Dnrchl. diese

Anzahl nicht überschreiten nnd, was darüber geworben, alsbald abschaffen,

die Stand aber die Contribntion zu underhaltnng dieser 300 zu Fuß

und 100 zu Pferd hievor anffgelegter Massen ordentlich liefferen und sich

dessen im geringste,? nicht verweigeren sollen, Jedoch aber, wan es die

höchste Nottnrfft erforderen würde, daß über offtgedachte 800 zu Fuß

und 100 zu Pferd noch mehr Volck geworben werden müste, daß es mit

Bewilligung der Ständ anff einem öffentlichen Landtag geschehen solle.

Bey welchem Punct Ihre Kayserl. Majest. vermög dero vssolution

suk äuto 24. Septembris Anno 1637 derjenigen Officier halber, so die
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Stand zum Commando über gedachtes Kriegsvolck ans; ihrem Mittel

vorschlagen möchten, die weitere gemessene Verordnungen thnn wollen,

wan sie dißfals igualitioirto sudjoota auß ihrem Mittel benennen werde»,

damit diese Ihre Kayserl. rssoluticm würcklich vollzogen werde.

Nicht weniger, daß sich die Stand zun; höchsten beschweren, daß

offt höchsternanter Herr Pfalizgraff dem Ooorsto vom Ii. Ootodris ge¬

nieß die Lehen- und Mann-Cammer oder das lluäioium partum duriao

noch nicht wieder angerichtet, da ist mehr allerhöchstgemelt Ihrer Kays.

Majest. ernstlicher Will und Befelch hiemit, daß seine Fürstl. Dnrchl. die

Lehen- und Mann-Cammer ohne einigen weiteren Verzug wieder anrichten,

und daß sie deine also gehorsaniblich nachkommen innerhalb zweyen

Monathen nach Verkündigung dieses vor hochgemelten Kayserl. Commissarien

clooiren oder im widrigen Fall der Dxsout.iou gewärtig seyn solle.

Und weilen Kayserl. Majest. sich in Puncto der Stewrbarn xatri-

mouial-Gütter Ihrer den 4. Aprilis jüngst verivichenen t639. Jahrs

gethanen Erklärung gemäß nachmahlen rosolvirt, dessen auch under

heutigen äato seine Fürstl. Dnrchl. durch ein absonderliches rosoript

erinneren lassen, so hat es darbey sein ungeändertes verbleiben, daß

nemblich der Herr Pfaltzgraff die Ständ dißfals zur Ungebühr nicht be¬

schweren, noch auß deine, was aus Gutwilligkeit geschehen, eine Schuldig¬

keit machen, wie auch im übrigen es wegen Einwilligung der Contribntion

also halten solle, wie es dißfals die ertheilte Kayserliche rosolutiouss

aiißführen und mit sich bringen.

Nachdeme auch beyde Theil wegen Abstellung der durch die Nieder-

Burgnndische Regierung in Sachen Bellerbusch ooutra Elverfeld fürge-

nommcner roxrsssalisu einkonimen, also haben Ihre Kayserliche Majest.

diß Orths nicht allein deß Herren Cardiuals lukanto Hochfürstl. Dnrchl.

gebettener Massen zuzuschreiben, sondern weil auch der Herr Pfaltzgraff in

seinem Schreiben sud xrässut: den 8. Jnlii nechst verwichenen l639.

Jahrs vermeldet, daß durch ein von seiner Fürstl. Dnrchl. gesprochenes

Endurtheil den Bellerbusch der Sachen verlustig erkennt, sich darauff als¬

bald in Braband gewendet und die roprsssalim; außgebracht, sich dahin

allergnädigst rssolvtrt, daß Ihrer Dnrchl. gedachtes Urtheil in autlrou-

tioa korma an Ihre Kayserliche Majest. überschicken, und die Ständ über

vorberührtes dero Schreiben mit ihren; Bericht vernommen werden sollen.

Welches alles mehr allerhöchst gemelte Ihre Kays. Majest. offteruenten

beyden Partheyen aufs ihre beyderseits geschehener gehorsambstes anbringen

und bitten zu endlicher, dero Kayserliche» rssoiutiou und Verabscheidnug

zu ertheilen, gnädigst anbefohlen haben und verbleiben denselben sampt

und sonders mit beharrlichen Kayserliche» Gnaden und allem guten vorderst

wohl gewogen.

LiZnatum zu 4Visu under Kayserl. Majest. hievorgetrnckten Jnsiegel

den 22. Monath-Tag ?odruarii im 1646. Jahr sto.
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über ein Jahrhundert alte Zeit- und Streitfragen
über die

giltshmliiheil ii!ii> bliiierlichtii Perhältnisst in iier Krusslhast Mlirk.
Von I. H. Born.

I. Teil.

Unter den dein Märkischen Musenin zu Witten im vorigen Jahre

von dem Herrn Oekonomen Otto Buschmann zu Klein-Herbede geschenkten

Büchern, Urkunden und Broschüren :c. befand sich ein von dem alten

Ncntmeister Buschmann in Hafkenscheid gesammeltes und teils sorgfältig

geheftetes donvolnt mit der Aufschrift: „Darstellungen der gutsherrlichen

und bäuerischen Verhältnisse".

Nachdem ich dasselbe einer genauen Durchsicht unterzogen, will es

mir scheinen, daß eine eingehendere Besprechung dieser „Darstellungen"

noch heute ein mehrfaches Interesse zu erregen wohl geeignet sei. Be¬

ziehen sich diese Broschüren, Dekrete und Urkunden auch in ihrer großen

Mehrzahl in erster Linie ans das kleine mittelalterliche, um 1t 60 ent¬

standene, seit 1398 dauernd mit dem Herzogtum« Cleve verbundene und

seit 16(19, resp. 1666 mit dem Kurfürstentum Brandenburg und nach¬

maligen Königreiche Preußen vereinigte Staatswesen, das wir ursprünglich

unter dem Namen einer „Grafschaft Altena", seit Anfang des 13. Jahr¬

hunderts H1203, 1213, 1225) aber als „Grafschaft Mark" kennen, —

es reicht dennoch ihre geschichtliche Bedeutung weit über die Grenzen der

„Westfälischen Mark" hinaus.

Das aber, was uns in diesen Darstellungen besonders anmutet, ist

einesteils die Freimütigkeit und Unerschrockenheit berühmter Männer der

Mark und der ihr benachbarten kleineren Gebiete (Dortmund, Grafschaft

Limburg), andernteils die Gründlichkeit und tiefe Sachkenntnis, mit der

sie ihre Zeit- und Streitfragen erörterten. Und wenn auch hin und

wieder kleine Irrtümer nnterfließen, — Irren ist menschlich, — die gute

Absicht und das Bestreben, ihre Ansicht männlich zu vertreten, bleibt
überall erkennbar.

In keiner Weise berufen, heikle Rechtsfragen zu erörtern, beschränke

ich mich ans eine möglichst genaue und korrekte, kurze und gedrängte

Wiedergabe ihrer Schriften, soweit mir dieses möglich ist.
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Keinesfalls war es eine leichte Aufgabe, wenn der Große Kurfürst

Friedrich Wilhelm (1649—1688) sich bestrebte, auch die ans der

Clevischen Erbschaft erhaltenen Länderdistrikte seinem Staate zu amal-

gamieren. Auch der Adel der westfäl. Mark wachte eifrig über seine

ererbten, auf Althcrkommen und Gewohnheiten beruhenden Privilegien und

Rechte, und der zähe märkische Bauer hatte früher den Genuß aller

bürgerlichen Rechte als der ostelbische; er war seit Aufhebung der Leib¬

eigenschaft in den clevischen Ländern hl 522) ein freies, selbständiges

Wesen, und es machte nach dem alten Provinzialrechte der Bauer auch

keinen besonderen Stand ans. „Hier in der Mark, wie in dlsvs war

zwischen Bürger und Bauer kein anderer Unterschied, als daß der Bürger

in den Städten, der Bauer ans dem platte» Lande lebte, daß jener ein

städtisches und dieser ein rustikales Gewerbe trieb".

Während in Frankreich und auch in viele» deutschen Staaten ver¬

fassungsmäßig zu jedem adeligen Gute eine Dorfgemeinde gehörte »nd

die Bauern als Mediat-Nnterthanen in einem Snbjcctions-Verhältnis

gegen die adelige Gntsherrschaft standen, konnten in Cleve-Mark Stände

und Regierungen in ihren „Uot-rtsn" zum „Entwurf des allgemeinen

Gesetzbuches für die prenß. Staaten" zu Band I, png. 299 und zu

Band II, pnZ. 89—78 bemerken, „daß keine solche Unterthanen in den

Clev-Märkischen Provinzen vorhanden seien und alles, was im Gesetzbuch

von solchen gutsherrlichen Unterthanen vorkomme, Hierselbst keine An¬

wendung finde", hol. „Allgem. Landrecht" pp., Tl. Il, Tit. 7, H. 37 n. ff.)

Auch die in anderen deutsche» Provinzen bei den Bauerngütern vor¬

handenen „invsntnrin rustion" waren in Cleve-Mark unbekannt. Dies

haben Stände und Regierung in den „Erinnerungen zum Entwurf des

Allgemeinen Gesetzbuches", Tl. II, das „Sachrecht" betreffend, wiederholt

bemerkt, so zu xag. 255, §. 76: „Der in diesem §. enthaltene Satz

harmoniert gar nicht mit nnserer Provinzial-Berfassnng; niemalen werden

die Nobilisn und Novsntisn, noch das zur Bestellung selbst unent¬

behrliche Wirtschaftsgerät unter den UsrtinonUsrr eines Langntes ver¬

standen, da bei allen Landgütern die zu den Höfen gehörigen Invsntg.rin

Hierselbst unbekannt sind, und würde sich hierin eine Abänderung nicht

gut für unsere Provinzen schicken"; — zu xn-Z. 858, §. 262—288: „Da

nach der hiesigen Landesverfassung das Vieh und die Ackergerätschaften

nicht dem Verpächter, sondern dem Pächter eigentümlich zugehöret, so

fallen die in bemeldeten enthaltenen Bestimmungen für die Provinz

weg"; — zu §. 868, §. 325 und 326: „Weil das Vieh in hiesiger

Provinz den Pächtern gehört, wird die vorhergehende Remerknng hier
wiederholt". —

Die 1789 begonnene „Sammlung von Materialien zum Clevisch-

Märkischen Provinzialrecht" war es wohl, die den allezeit ans das

Wohl seiner Heimat und seiner Landsleute bedachten,, Pfarrer von Elsey",

Joh. Friedrich Möller, veranlaßte, anonym 2 Aufsätze drucken zu lassen,

von denen er den ersten: „lieber das Entstehen der Westfälischen
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Leibeigenschaft" "') — „an Kindlingcr" richtete. Diese Abhandlnng umfaßt
ca. 4t) Octavsciten. Der 2te Aufsatz behandelt ans 78 Octavsciten das
Thema: „Ueber eine in der Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der
Banergüter, den Pachthof, dessen Verhältnisse gegen den Staat, gegen
den Hvfherrn und den Bauer."

Möller kannte genau die Schriften Justus Mösers (4729—1794),
die er, wie deren Verfasser, sehr hoch schätzte.

Auch Nicvl. Kindlingers Werke waren ihm wohl bekannt, und von
ihm erwartete er die Lösung und rechte Beantwortung der ihn bewegende»
Fragen; ja er versichert, er würde die beiden erwähnten Aufsätze nicht
geschriebenhaben, wenn das erwartete Kindlinger'sche Buch^) schon im
Drucke erschienen wäre. Wenn nun auch dies erwartete Kindlinger'sche
Werk die Hoffnungen Möllers nicht ganz erfüllte, weil im Stifte Essen
und im Bistum, resp. Fürstentum Münster die gutsherrlichen und bäuer¬
lichen Verhältnisse zumteil wesentlich andere waren, resp. sich in den letzten
Jahrhunderten in abweichender Weise entwickelt hatte», — wenn auch
von einem rechtskundigen Anonymus, der sich als „Laye" unterzeichnete,
in der Streitschrift: „Ein Wort an Herrn Dr. Arnold Mallingkrodt" pp.
behauptet wird, daß Möller geirrt habe, wenn er annimmt, daß die Pacht¬
verhältnisse in der Mark aus den alten Verhältnissen des Oberhofes ent¬
standen seien, daß er (der Laye) in einigen nicht gedruckten Ausarbeitungen
die „historische Meinung" der 1812 in Dnisburg und Essen, in Commission
bei Bädeker und Kürzel erschienenen, „von 2 Rechtsgelehrten der vor¬
maligen Grafschaft Mark" verfaßten „NnrZinnIisn zu der Belehrung des
Bauernstandes" pp. (von dem Herausgeber des „Allgem. Bauernkalenders",
Dr. Arnold Mallinckrodt), — verteidigt habe, daß er die erste dieser
Ausarbeitungen dem sel. Möller, — „der bekanntlich zuerst die irrige
Ansicht des märkischen Pachthofes hatte", — freundschaftlich mitgeteilt, —
daß ferner einer seiner Nachbarn Möller 24 Urkunden in Urschrift zur
Einsicht zuschickte, wodurch die Unrichtigkeit seiner Ansichten bewiesen
worden, — (Möller habe diese Mitteilungen gut aufgenommen, sie wohl
gebilligt, — wenigstens nie widerlegt, — und es würde dem freund¬
schaftlichen Zartgefühl widersprochen haben, weiter in ihn zu dringen, —
zumal Möllers Meinung ohnehin keinen Beifall gefunden habe; — auch
Dr. Mallinckrodt werde nie beweisen, daß die MärkischenPachtverhält¬
nisse aus dem alten Verhältnisse des Oberhofcs entstanden, oder daß die
Märkischen Pächter im allgemeinen je Leibeigene gewesen seien), — ich
darf diese beiden Schriften hier um so weniger unbeachtet lassen, da später
verschiedene Verfasser von Ortsgeschichten ^"'^') aus ihnen schöpften.

Fußend ans der im Jahre 98 n. Chr. geschriebenen„Dornrnnin^
des Tacitus, welch letzterer wieder als allein benutzte schriftlicheOnelle

*) Die Märkischen Bauern haben nach anderen ihr Entstehen nicht ans der
Leibeigenschaft.

^.Gemeint ist die Geschichte des „Westfälischen Bauerhofes".
U. a. auch Ter Ncddcn, ek. den 12. Jahrg. dieses Buches, Seite 123 n. sf.



die „Denkwürdigkeiten" Casars vom gallischen Kriege nennt, während es

manchen scheinen will, es hätten auch andere, uns verloren gegangene

ältere Schriften über Germanien und die germanischen Kriege, besonders

die von Sallnst und Plinins dem Aelteren bei Abfassung der „Clvrmnnia"

Verwendung gefunden, — dürfen dennoch die beiden Möller'schen Bro¬

schüren, wie man es nicht anders erwarten kann, ans Originalität vollen

Anspruch erheben.

Der Inhalt der ersten: „Ueber das Entstehen der West¬

fälischen Leibeigenschaft" ist in Kürze folgender:

Die Sklaverei war und ist noch weit auf der Erde verbreitet. Man

findet sie bei Nomaden-Horden und Ackerbau treibenden Völkern. Nur

wilde Nationen haben keine Sklaven. Das Christentum, wäre der Geist

und der Zweck seiner Moral nicht verfälscht worden, hätte vielleicht da,

nw es Landesreligion ward, die Sklaverei vertilgt. Es hat das Verdienst,

sie gemildert zu haben; denn es führt den Menschen zur Natur und zur

Gleichheit der Rechte zurück. Die übrigen Religionen erlauben die

Sklaverei, und die meisten Staatsverfassungen dulden sie; — Sklaverei,

Knechtschaft, Leibeigenschaft sind sehr alt. — Daß im Kriege Gefangene

sehr früh schon zu Sklaven gemacht wurden, ist allerdings wahr. Aber

es ist unerwiesen, daß nur ans diesem Wege überall zuerst die Sklaverei

eingeführt ward.

Ueber das Entstehen der Westfälischen Leibeigenschaft hat man sich

so manche Mutmaßungen erlaubt; es scheint aber nicht erwiesen, daß die

alten Deutschen in allerältcster Zeit Kannibalen waren, daß sie erst mit

den Anfängen des Ackerbaues begriffen hätten, es sei nützlicher, die Kriegs¬

gefangenen zur Sklavenarbeit zu gebrauchen. Es ist allbekannt, daß noch

in späteren und bereits geschichtlichen Jahrhunderten überelbische Völker

slavischer Abkunft durch deutsche Eroberer in die Knechtschaft gestürzt

worden sind, — allein ans die nämliche Art ist die Leibeigenschaft in

Westfalen und Niedersachsen nicht entstanden; es ist ein anderer, reiner

Ursprung für diese aufzufinden. —

Westfalens (germanische) Urbewohner (?) sind Jahrhunderte früher,

ehe die Römer sie kennen lernten, von jenseits der Weser her einge¬

wandert. Es bezeugt die Gleichheit des Körperbaues, der Sprache,

der Verfassung, der Sitten diesseits und jenseits der Weser bis zur Nord-

und Ostsee, daß sie dein edlen germanischen Völkerstamine angehörten, und

es ist mehr Grund vorhanden anzunehmen, daß sie ans Gegenden kamen,

wo die rohen Anfänge des Feldbaues schon in Uebnng waren, als sie als

Wilde oder Nomaden einzuführen. Für ein Hirtenvolk taugte weder

Boden noch Klima. Der germanische Bewohner Westfalens verband wohl

von jeher Ackerbau und Viehzucht. Er hatte feste Wohnsitze zum Aufent¬

halt für sich, sein Vieh und seine Früchte. Nicht von den Galliern

(Kelten), oder gar von den Römern haben unsere Vorfahren den Feldbau

erlernt. Nach Tacitus legten schon die damaligen Aesther (Ästyer, Ästhen)

der heutigen Ostseeprovinzen sich mehr ans Getreide- und Fruchtban als
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alle Deutsche ihrer Zeit. Nicht vom Rheine zur Ostsee, sondern umgekehrt

ging augenscheinlich der Weg, den die Erdkultur in Norddeutschland

nahm. Unsere Getreidearten, wie die unentbehrlichen Werkzeuge des

Ackerbans haben Namen, die ursprünglich deutsch sind. Die Heimat der

meisten Getreidcarten und Haustiere sind die hohen Ebenen der tatarischen

Gebirge; sie sind auch die Heimat der Kelten, Germanen, Ästher und

Slaven Hund Inder?). — Nicht ans einmal, sondern vor und nach, —

nicht in Kolonien, sondern in einzelnen Familien sind höchst wahrscheinlich die

ersten Germanen in Westfalen eingezogen und haben sich langsam und allmählich,

als ihre Zahl wuchs, bis an den Rhein und seitwärts ausgebreitet.

In seder Gegend war eine Hütte die erste und blieb so lange die

einzige Anlage, bis in ihr Söhne und Enkel herangewachsen waren, die

dann von ihr aus und in der Nachbarschaft der gemeinschaftl. Stammhütte

sich niederließen und neue Hütten bauten. Mühsam und langsam mochte

um jede Wohnung her der Boden urbar gemacht werden. Leibeigenschaft

und Pachtgut kannte man gewiß damals nicht. Der Boden war Erbe.

Der angebanete, die Bnr, war Sondergnt, der nicht angebaute, die

Mark, Gesamtgut der in ihr Wohnenden. Alle Grundbesitzer (Erben)

waren als Mitglieder einer Familie einander gleich, doch war es natürlich,

daß die älteste Hütte der Gegend im Besitze gewisser Vorzüge war und

blieb. Die jedesmaligen Besitzer dieser wurden unbcneidet als die Ersten

unter den Gleichen angesehen. Späterhin hat sich daraus naturgemäß

und von selbst alles das entwickelt, in dessen unveränderlichem Besitz der

Westfälische Hanpt- und Oberhof einst war und nach mehr denn ein paar

Jahrtausenden zumteil noch ist: das Bauer- und Markeurichteramt und

das Hanptmannsamt im Heerbann.

Als die Römer Westfalen entdeckten, und als später Tacitus schrieb,

waren jedenfalls diese mutmaßlich ältesten gesellschaftlichen Zustände im

Lande zwischen der Weser unv dem Niedenkein ans unbekannten Ursachen

längst verändert, die Kultur mächtig vorgerückt, und Ackerbau und Be¬

völkerung hatten so zugenommen, daß man wahrscheinlich schon damals die

Marken gegen neuen Anbau und weitere Urbarmachung schloß und Leib¬

eigenschaft und Pachtgut eingeführt hatte. Aus den Hütten der I.Anlage

waren in Westfalen schon zur Römerzeit große Höfe mit weitläufigen, um

sie her liegenden urbaren Grundstücken geworden. —

Um die Niederlage des Varns zu rächen und Westfalen zum andern

Mal zur röm. Provinz zu machen, (das I. Mal war dies durch Drusus,

Agrippa und Tiberius geschehen), brach Germanicus mit 100 0(1(1 Mann

(nach Mösers Berechnung, Osnabrück. Gesch. I. Tl., S. 151) in das

Land. Ihm stand Hermann mit einein an Zahl gewiß nicht geringeren

Heere (Tuo. Annal. l, 55) gegenüber. Mit 12 Legionen bekriegte Tiberius

den Marbod HTuo. Annal. II, 46). Solche Armeen bedurften, zumal bei

länger und vielleicht bis in den Winter dauernden Feldzügen, des Getreides.

Tiberius verlängerte (nach Vsllsj. ?ut.) einen deutschen Feldzug bis in

den December. Zugegeben selbst, daß die Römer sich das benötigte
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Getreide von jenseit des Rheins hätten nachführen lassen, woher nahmen

es die Deutschen? Vom Ertrage der Jagd etwa, und vom Fleische und

der Milch der Herden allein konnten sie unmöglich sich ernährein

Wie dicht aber die Bevölkerung Westfalens und Niedersachscns schon

zur Zeit der Geburt Christi war, würde schon daraus hervorgehen, daß

Drnsns resp. Augustus 4V 999 Deutsche HFiZnmbrsr) über den Rhein

in gallisches Gebiet verpflanzte; Entropins, der Geschichtsschreiber und

Schmeichler des Augustus, spricht sogar von 499999! — Schon vor

den Römerkriegen waren die Marken höchstwahrscheinlich gegen die Anlage

neuer Fenerstellcn und die weitere Urbarmachung des Bodens in Westfalen

in Zuschlag gelegt und beides verboten.

Die Ehen der alten Deutschen waren kinderreich; kein Kind wurde

ausgesetzt, denn auch daß die Friesen später von ihren ehemaligen röm,

Bundesgenossen jene abscheuliche Sitte angenommen hätten, ist in keiner

Weise verbürgt, — Es bildeten sich zn gegenseitigem Schutze gegen weitere

Beeinträchtigung und Beschränkung der Markcnrechte der Hofcsbesitzer die

Markenvereine. Die Besitzer der Höfe kamen überein, daß nur sie und

keine andere dieses Erbe als Gemeingut künftig haben, besitzen und

benutze» sollten, und daß weiterhin neue Höfe in der Mark nicht sollten

angelegt werden. Diese Grundsätze haben das ganze Mittelalter hindurch

in allen Marken gegolten; erst als die altdeutsche Markcnverfassnng ge¬

sprengt wurde, ging man von ihnen ab. — Gern unternahmen die nicht

erbberechtigten jüngeren Söhne, geschart um einen tapferen Herzog, Er-

obernngszüge, anfänglich nach 4V. hin über den Rhein, später, zur Zeit

der Ordensritter, nach 0., um dort i» den eroberten Ländern zu Ansehen

und Besitz zu gelangen.

Tacitus berichtet in seinen ^rmnlcm, I, 59: daß Hermann, wenn

er den Westfäl. Heerbann zur Landesverteidigung in Bewegung bringe»

wollte, er zu den Hofbesitzern sprach von den Römischen Kolonien, die da

kommen und die väterliche Verfassung vernichten würden. Welche Not

unterzukommen, welcher Mangel an Ackerland schon damals in Westfalen

war, beweist Tacitus h^nnal. i3, 54) auch durch die rührende Geschichte

der Friesischen nnd Ampsivarischen Jugend, welche eine so gefährliche und

für sie unglückliche Stelle zn ihrer Niederlassung wählte. Die öden

Heiden und Moorgegenden urbar zn machen, verstand nnd vermochte man

damals nicht; dazu waren auch diese schon damals nicht herrenlos, indem, wie

dies noch heute sich herausstellt, oft weit entlegene Höfe sie als ihr

Eigentum ansprachen, Hütnngsrechte pp. ans ihnen hatten, oder doch

zu haben vorgaben und sich der Anlage neuer Höfe widersetzten.

Selbst in den großen zusammenhängenden Wäldern gab es damals schon

Niederlassungen. Den Hercinischen Wald hatten nach Tacitus HN. Cl. 39)

dieKatten besetzt, und nach Livins s5, 34) hatte sich darin eine celtische

Kolonie schon vor Jahrhunderten angebaut. —

Gcldreichtnm besaßen die alten Deutschen nicht, nnd darum legten

sie naturgemäß dem Boden den höchsten Wert bei und waren damit um
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so geiziger, je schlechter sie ihn bewirtschafteten. — So mußte sich in

Westfalen und Niedersachsen schon in vorgeschichtlicher Zeit die Leibeigen¬

schaft ausbilden, und als die Römer hier erschienen, war sie schon anfs

Innigste mit der Verfassung verwoben. Von den Gemeinfreien besaß

ursprünglich wohl jeder nur einen Hof, und nur die wenigen Edlen

hatten mehrere und waren Großgrundbesitzer.

Der freie Hofesmann aber war unumschränkter Gebieter über seine

Hausgenossen und seinen Hof. Nur ein Sohn, meist der älteste, konnte

und durfte dem Vater im Hvfbesitze folgen; die jüngeren Brüder zogen

ab oder blieben ans dem Hofe als Untergebene des neuen Besitzers. Der

erstere Fall trat ein, hwenn auch selten), wenn sie mit einer Erbtochtcr

einen anderen Hof erheiraten oder, falls Erben überhaupt nicht vorhanden,

einen solchen erwerben konnten; sonst zogen sie mit andern, die in gleicher

Lage waren, bewaffnet ans der Heimat und erkämpften sich, was ihnen

versagt geblieben war. — Doch das war schwer, so lange die Gallier

ihre alte Kriegstüchtigkeit sich bewahrten, und nur nach ^V., der Sonne

nach, ging in ältesten Zeiten auch der Germanen Zug. — Es mußten

also damals die jüngeren Söhne ans den väterlichen Höfen bleiben. —

Ihr älterer Bruder, der Hofbesitzer, war ihr Herr und Gebieter, Richter

über Leben und Tod der Seinen; er handhabte den Hausfrieden, und

unter seinem Schutze standen sie daheim »nd draußen. Er bürgte für sie

und zahlte für sie, wenn sie etwas verbrachen, der Gemeine das „Wergcld".

pMöser, Osnabr. Gesch.; Kindlinger, Münst. Beiträge.) — Nur der Hof¬

besitzer war ein freier Mann; nur Er erschien, sprach und handelte von

seines Hofes wegen in der Bauer-, Marken- und Landesgemeine (ans den

Gauversammlnngen und in den „Gowgerichten"), — nur Er hatte gemeine

Ehre, die damals allein der Besitz des Grundeigentums gab. So lange

der Vater den Hof besaß, standen unter ihm alle seine Söhne in gleicher

Unterwürfigkeit, sie wurden nicht als Glieder der Nation hdes Stammes)

betrachtet, sondern als Teile, die z» einem Hanse gehörte». jDnoit. N. K. 13).

— Starb der Vater oder trat er bei Lebzeiten dem Hältesten) Sohne den

Hof ab, dann entstand, sobald dieser eingevestet war, d. h. den Hofes-Eid

geleistet, ein ganz anderes Verhältnis. Der Vater als Leibzüchter war

fortan bürgerlich tot; sein Ansehen und seine Rechte waren ans den neuen

Hofesbesitzer übergegangen, und dieser war forthin Herr auch über seine

ans dem Hofe zurückbleibenden Brüder. — Die heilige Waffe durfte nur

der Hofcsherr, der Freie, führen, und sie frei zu gebrauchen, war sein

hohes Vorrecht. Damit er ihrer allezeit vollmächtig blieb, mußten alle

seine Hofesleute wehrlos sein. — Doch durften Söhne und Brüder des

Hofesherrn nicht müßig bleiben, schon um des Hausfriedens halber. Alle

Hausgenossen, Kinder und Geschwister des Hofbesitzers, dienten ihm als

Knechte und Mägde, und nur diejenigen männlichen Familicnglieder, welche

sich in eine „Gefolgschaft" begeben hatten, machten eine Ausnahme. —

UinälinAor sagt HMünst. Beitr. II. Bd., S. 26): „Bei den Sachsen

waren eigentlich nur 3 Klassen, als 1. die Hauptmänner oder die Besitzer
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der Hanpthöfe (Edle), 2. die Erbmämier oder Besitzer der Erbe (Freie,
Eigentümer der Unterhöfe) und 3. die Leute oder Hansgenossender beiden
ersten Klassen, als Kinder, Knechte und Mägde, welche die Haus- und
Feldarbeiten verrichten halfen.

Lsrvos im Römischen Sinne kannte man nicht. Die Knechte und
die Mägde waren, wie noch jetzt, Kinder von lauter Erbmännern und ge¬
hörten unter die Leute; obschon man sie später geringer als die Kinder
im Hanse ansehen mochte. — Die nicht Erbberechtigten brauchten auch
nicht ehelos zu bleiben; wäre ihnen das Heiraten nicht gestattet gewesen,
würden physische und moralische Zerrüttungen der Sitten eingetreten sein,
aber Ausschweifungen der Wollust kannten unsere alten Vorfahren nicht,
und Ehebrecher wurden mit dem Tode bestraft. Doch war die Ein¬
willigung des Hofbesitzers vor Eingang einer Ehe von den Leuten einzu¬
holen, und dieser durfte sie nicht -versagen, wenn nicht triftige Gründe
zur Versagung vorlagen, und diese Gründe bezogen sich meist nur ans
seine ererbten Hofcsrechte; auch nach der Verheiratung blieben ferne Hofes-
lente von ihm abhängig. Er gestattete ihnen nur abzuziehen und sich anderswo
hofhörig zu begeben, wenn ihm Ersatz geleistet wurde, wie n. a. auch die
Herbeder Urkunden klar beweisen. — Verheiratete Hofeslente aber
wohnten nicht etwa im Hanse des Hofesherrn, sondern in von ihm auf
seinem Erbgrnnde erbauten Hütten, denen einige Ländereien zugelegt
wurden. Diese Ländereien bearbeiteten sie als Pacht- oder Pfachtgüter und
entrichteten davon dem Hofesherrn die festgesetzte Abgabe an natürlichenEr¬
zengnissen, die sogenannten trockenen oder blutigen Zehnten, und außerdem
beim Antritt des verlehnten Kottenbesitzes ein bestimmtes„Gewinngeld". —-

Gleich anfangs mochte der Abstand zwischen dem freien Hofcsbesitzer
und seinen Eingehörigen nicht so groß und der letzteren Lage nicht so
drückend sein wie in späteren Jahrhunderten. Noch zu des Taeitns Zeit
genossen beider Kinder eine gleiche Erziehung, sie wuchsen ans dem näm¬
lichen Hofe unter den Herden heran, die sie vielleicht gemeinschaftlich
hüteten, und erst wenn sie groß wurden, wählte der eine das Waffen¬
handwerk, und dem anderen fielen die Arbeiten des Feldbaues zu (N. (4. 29).
Noch damals besorgten die Gattin, die Kinder und die Eltern des Kriegers
die Geschäfte des Hauswesens ans dem Hofe, und der Leibeigene bewirt¬
schaftete ebenso sein ihm nntergethanes Pachtgut (N. Ol. 25). Entrichtete
er die ihm auferlegten Abgaben, beleidigte er seinen Herrn nicht, dann
lebte er ruhig in seiner Hütte und war vor Mißhandlungen sicher; denn
sein Hofherr schützte ihn gegen Unrecht. — Wurde er aber diesem miß¬
fällig, dann sicherte ihn nichts gegen Willkür und Rache; er war ja ei»
völliges Eigentum seines Herrn. Erst dann, als der Deutsche eine Menge
früher ihm unbekannter Bedürfnisse kennen lernte und diese sich durch den
Handel zu verschaffen suchte, wurden die Zustände seiner Leibeigenen und
die Forderungen an diese für letztere beschwerlicher und drückender. Doch
verkaufte selbst in der Nömerzcit der Deutsche seine Eingehörigen ans
Pachtgütern nicht an jene. — Die gemeinschaftliche Abstammung des
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freie» Hofbesitzers und seiner Leibeigenen ward bald vergessen. Der

Deutsche hielt von jeher ans ebenbürtige Ehen. Der Sohn, der Erbe

des Hofes, heiratete keine Tochter eines Eingehörigen, und des letzteren

Sohn durfte, vielleicht bei Todesstrafe, in keine Ehe mit jenes Tochter treten.

Die Ursachen, denen zufolge nachgeborene Kinder freier Hofesbesitzer

zu Leibeigenen auf Pachtgütern herabsanken, bestanden schon zn Casars

Zeiten nicht mehr. Die Deutschen waren in kriegerischer Beziehung den

Galliern überlegen. Der Weg über den Rhein stand ihnen offen.

Germanen HSueven) besiedelten schon zu Casars Zeiten das heutige Elsaß

und Lothringen, die Länder zwischen dem Rheine und der Maas und den

Vogesen. Daß der Leibeigene einen großen Teil der Ländereien des Hofes

zur Pacht baute, verschaffte dem Hofbesitzer ein gemächlicheres Dasein; er

machte das Waffenhandwerk zn seiner einzigen Beschäftigung, ward ein

Krieger. Gewiß kamen schon vor Bekanntschaft der Deutschen mit den

Römern die „Gefolge" ans. Die Wirkungen dieser auf den Geist und

die Verfassung der Deutschen waren groß und mannigfaltig. Manche

deutsche Fürsten hielten Gefolge, die viele Tausend zählten und wohl

größtenteils ans jüngeren Söhnen freier Hofbesitzer bestanden, die kein

Erbe in der Heimat hatten, und denen es ehrenvoller und vorteilhafter

erschien, in den Dienst dieses neuen, mächtigen und angesehenen Herrn zn

treten, bei ihm die Kriegskunst zn erlernen und von ihm sich gebrauchen

und unterhalten zu lassen, als ans dem väterlichen Hofe zn bleiben, da

Hausgenosse zu sein und für den Hofesherrn zn arbeiten. Der Kriegs¬

dienst galt ja seit Urälterväterzeiteu für ehrenvnller als die Bearbeitung

des Ackers, und — gelang ein kriegerisches linternehmen, so winkte die

Aussicht, in dem erorberten HAns-) Lande Erb- und Grundeigentum zu

erhalten. Von nun an war für jeden kriegstüchtigen Jüngling die Wahl

leicht entschieden; keiner wollte mehr ans dem väterlichen Hofe leibeigener

Bauer werden, aber die es in früheren Zeiten geworden, und deren Nach¬

kommen mußten es bleiben. Ihr Stand schied sie auf immer von den

Freien; die heilige Waffe kam nie ihre Hand; diese blieb am Pfluge,
der von dem an immer verächtlicher ward.

sMit diesen Ausfübrnngen stimmt übereiu, was Cäsar und Tacitns,

Möser und Kindlinger über den ältesten Zustand Germaniens berichten.) —

Außer de» Leibeigenen auf Pachtgütern hatte der freie Deutsche noch

andre Leibeigeue, die wirkliche Sklaven und Knechte waren: im Kriege

Gefangene oder solche, die beim Spiel im letzten Wurfe um ihre Freiheit

diese letztere verloren. Solche wurden wohl nicht auf Pachtgut angesetzt,

sondern jenseits des Rheins verkauft, und da diese Leibeigenen gewöhnlich

nur das Kriegshandwerk verstanden, sind wohl viele derselben in den

römischen „Fechterspielen" geblieben. Einige Leibeigene blieben auch wohl

als unverheiratete Knechte auf dem Gntshofe und besorgten die Land¬

wirtschaft. Dazu nahm man ebensowohl Söhne der auf den Pachtgütern an¬

gesetzten Leibeigenen, als gefangene Römer. Viele der letzteren wurden
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wohl auch an fern wohnende Stämme und auf ferne Inseln verkauft.
Ueberall scheint es durch, daß die auf Pachtgütern angesetzten Leibeigenen,
die einen eigenen Hanshalt hatten, von den andern Knechten durchaus
verschieden gehalten und behandelt wnrden.

Merkwürdig und der näheren Untersuchungwert ist die Thatsachc,
daß nicht überall in Westfalen Leibeigenschaft ans Pachtgnt eingeführt ward.

Im rauhen gebirgigen Teile der Mark war sie in den bei weiten
meisten Gegenden niemals, obgleich es auch hier an großen Erbhöfen
nicht fehlt, die eben so alt sind wie die der Ebene. Der Verfasser (Möller)
meint, natürliche Umstände hätten die Sache verändert, und Leibeigen¬
schaft und Pachtgut seien eben nur da entstanden, wo der Boden ihnen
günstig war und sie möglich machte. Die dem Getreidebau günstige
Ebene des Hellwegs und die fruchtbaren größeren Thäler des Süder-
landes erlaubten schon im hohen Altertum den Hofbesitzern,ans ihrem
Erbe neue Niederlassungen,Pachthöfe zu gründen, die sie mit ihren Leuten
besetzten gegen Abgabe des Gewinngeldcs, der blutigen und trockenen
Zehnten, gegen bestimmte Hofesdienste w.

Die an Flächeninhalt oft weit größeren Erbhöfe des Gebirgslandes
erlaubten wegen der geringen Bodenerträge und der eignen Art ihrer
Bewirtschaftung die Anlage von Pachthöfen nicht; dort erhielt sich das
älteste, patriarchalische Verhältnis des Hanpthofes zu seinen Unterhöfen,
und der Süderländer blieb, was seine Vorfahren gewesen: ein freier
Bauer ans seinem Erbe, das er im Frieden selber baute, und davon er
im Kriege, beim Aufgebot zum Heerbann, die Landwehr that.

Leibeigenschaft bestand da, wo sie war, so lange sie bestehen konnte,
und ans die Art, wie sie es konnte. Der Znstand, der aus ihr hervor¬
ging, ist von mehreren Westfälischen Gelehrten in sehr gründlichen Schriften
dargestellt worden, n. a. von dem berühmten Bürgermeister Joh. Pott¬
gießer in Dortmund (geb. l. IX. 1679, ff 1745) in dcssem Buche
„äs Ltntrr Lsrvorum vstsri st novo". Lemgo 1736. — Doch suchten
alle den Ursprung der WestfälischenLeibeigenschaftnicht da, wo ihn
Möller fand, und letzterer scheint mir nach neueren Forschungen und
Berichten, namentlich nach den Knrländischenans Mitau, das Nichtige
getroffen zu haben, indem er sagt: „War etwa Westfalen in früheren
Kriegen entvölkert, verheeret und eines großen Teils seiner Pachtbanern
beraubt worden, dann mag ihm vielleicht dieser Abgang seit den über-
elbischcn Unternehmungen von Zeit zu Zeit von dort ans ersetzt sein". —
„Vorhin kannte man in der hiesigen Volkssprachedie Wörter: Slov,
Sclav, in der Bedeutung nicht, die sie seitdem in derselben erhalten haben,
als man die überwundenen Völker von slavischer Abkunft, herdcnweise,
wie das Vieh, ans seiner Heimat wegtrieb, verkaufte und verpflanzte.
Von dem an hieß, bis jetzt, ein Slov ein armer, unglücklicher,geplagter
Mensch und Sklave der, welcher ganz seiner Freiheit und aller Menschen¬
rechte beraubt ist. Eigen, hörig, leibeigen hat in Westfalen einen weit
anderen, weit milderen Sinn. Zwar wurden diese Wörter von den
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mit herübergenommen, um dort durch sie die Verhältnisse zu bezeichnen,

in die sie ihre Ueberwundeuen zu sich setzten, allein dies Verhältnis war

ganz ein anderes und ist es noch, als das, was in Westfalen zwischen

dem Hofbesitzer und seinen Hörigen einst war und noch ist. Die West¬

fälische Leibeigenschaft ist weit gelinder, als die in den meisten überelbischen

Ländern. Vielleicht rührt dieser Unterschied daher, das; jene anfangs

durch eine Art freiwilliger Uebereinknnft zwanglos entstand, diese aber

durch das Recht des Stärkeren und wilde blutige Eroberung. Die

„hörigen" Westfäliuger würden es sehr verbitten, wenn nur» sie, wie

jenseits der Elbe gewöhnlich ist, Untertanen ihrer Gutsherrschaft nennen

wollte. Sie sind und heißen nur ihres Territorialherren Untertanen".

— — — — Man vergleiche damit u. a. die „Liesländische Banern-

eonstitntion von >797". — Diese ernennt §. 19 den Gutsherrn zum

einzigen, letzten Oberrichter in Bauerstreitigkeiten, und §.17 bestätigt sie

ihm das Recht, leichte Vergehungen auf der Stelle mit 3V Peitschenhieben

und schwerere durch Geißelung mit 19 Ruthen-Bündeln zu bestrafen.

iPosselt, ^unul. Jhrg. 1793, S. 397.) — §. 25 setzt fest: „Wenn der

snnberedte) Bauer, der die Gesetze nicht kennet und schon bei dem

Anblick seiner Richter bebend verstummet (ohne Grund geklagt), d. h.

seinen Proceß, wie natürlich, verloren hat, so soll er, andern zur Warnung,

bei der Kirche das 1. Mal mit 19, das andere Mal mit 29 Ruthen¬

bündeln gegeisselt und das 3. Mal auf 1 Jahr zur Festungsarbeit abge¬

liefert werden."-'') —

Nach Möser's Zeugnis sOßnabr. Gesch. Tl. I, S. III) gab es zu

Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrh. in Westfalen Gegenden,

wo die Lage der Eigeuhörigen so glücklich war, daß sie diese nicht gegen

die völlige persönliche Freiheit vertauschen wollten, und schon zu Möllers

Zeiten sinn 1899) gab es in Westfalen nnd in der Grafschaft Mark

Gegenden, wo entweder gar keine Leibeigenschaft mehr vorhanden oder

diese nur in einzelnen Resten kaum noch zu entdecken war. Er meint,

diese sei entweder nie eingeführt gewesen, oder zur Zeit der Kreuzzüge,

oder z. Z. des Streites der Welsen und Hohenstaufen, im 12. Jahrh.,

verschwunden, und — welch' ein edler, würdiger Mensch sei der Süder-

ländische und der Hellwegische Landmaun, der frei, brav nnd gut ist, und

— es fühlt, daß er es ist! —

Er hat das Entstehen der Westfäl. Leibeigenschaft abgeleitet von dem

Lose der jüngeren Söhne freier Hofbesitzer, denen es an Grundeigentum

und Unterkommen fehlte und hält es für lehrreich, wenn ein Berufener

deren Schicksal, wie die Anstalten und Mittel zu ihrer Versorgung in den

Hauptperioden der deutschen Kulturgeschichte recht behandeln würde.

ch Man vergleiche hier die im 14. Jahrgänge unseres Vereinsbuches
dargestellte „Topographie des Amtes H crbede", namentlich die Hofcs^
Verträge.
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Mir erscheint Möllers Auffassung über Entstehung des Pachtgntes

und der „Westfäl. Leibeigenschaft" als durchaus zutreffend, weil natur¬

gemäß, und ich setze daher an das Ende dieser Exposition als kurzes

Nesninö wenig gekürzt und verändert sein Schlußwort:

„Das 1., wozu der Mensch greifet, ist der Ackerbau. Wenn nicht

Krieg, Tyrannei und Seuchen ein Land verheeren, dann werden seine

Bauerhöfe nicht wüste liegen oder doch bald wieder bevölkert werden. Die

Menschenmenge wird sich mehren; nicht alle können freie Hofbesitzer werden,

und — ist der Boden erst Privateigentum geworden und kein Fleck Erde

mehr herrenlos, dann tritt die Auswanderung in irgend einer Weise ein;

— es werden Kolonien gegründet. Werden solche Ausgänge verhindert,

und ein Volk stände auf derselben Stufe der Kultur, wie die alten Deutschen

kurz vor und zur Nömerzeit, und es hätte dieselbe öffentliche und häus¬

liche Verfassung wie diese damals, dann würden und müßten sich Hörigkeit

und Leibeigenschaft entwickeln. — — — Nachmals traten für die nach¬

geborenen Söhne in Westfalen die „Kriegsdienste" und „Gefolgschaften"

ein, und deutsche Jünglinge fochten Jahrhunderte lang entweder unter

ihren „Herzögen" und „Königen" oder unter „römischen Heerführern".

Die wenigsten derselben sahen ihre Heimat wieder. — Dann machte die

Kirche ihre „Stiftungen", und der ehelose Stand der Geistlichen ward

seit Gregor VII. Gesetz. Die Söhne des höheren und niederen Adels,

allen voran, erstrebten, erkauften und erhielten Urüdsnäsn und Pfründen,

die Töchter wurden Stiftsdamen.

Wer könnte die Menge der jüngeren Söhne und der Töchter be¬

rechne», die in Jahrhunderten auf diesem Wege Brot und Versorgung

fanden! — Drohte das Geschlecht zu erlöschen, dann suchten und erhielten

Präbendare, wie später Ordensritter, den päpstlichen Dispens und mit

ihm die Erlaubnis, sich zu verehelichen und ihr Geschlecht fortzupflanzen.

— Fast gleichzeitig kam der Lehndienst auf; auch er versorgte viele der

nachgeborenen, nicht erbberechtigten Söhne. —

Als dann mit den Städten Handwerke, Gewerbe, Kunstfleiß, Handel

und noch später Fabriken und Manufakturen entstanden, eröffneten sich für

die nicht Erbberechtigten zahlreiche neue Wege der Existenz, und sie wußten

in den Gilden und Innungen dem erblichen Stadtadel, den nach

und nach Gerechtsame abzutrotzen und ihre sozialen Verhältnisse zu bessern.

Der Jnnnngszwang wurde im 18. und 19. Jahrhundert abgeschüttelt

und znmteil gründlich beseitigt, wie die Erbnnterthänigkeit und Hörigkeit.

Heute kann jeder sein Brot und seinen Unterhalt suchen, seinen Hans-

nnd Ehestand sich gründen, wie es seinen Anlagen und Neigungen ent¬

spricht, und — wozu ihm die Mittel nicht fehlen.

Indessen, meint Möller, war und bleibt immer der deutsche Ober-

nnd Unterhof die Grundlage und die Urquelle der Bevölkerung; von

ihm stammt alles: Der Fürst auf dem Throne, der Leibeigene in der

Hütte, — der nun aber beseitigt ist, — von ihm aus wird alles ergänzt
und erneuet. —
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Seine Ausführungen veranschaulichtMöller dann noch speziell in
Folgendem: „So lange auf unser» Bauerhöfen der Vater selbst die Hans-
Haltung führt, stehen alle seine Kinder gegen ihn in gleicher Unter¬
würfigkeit. Er allein ist Herr, und diese, wenn sie herangewachsen sind,
diene» ihm als Knechte und Mägde. Stirbt der Vater, oder zieht er
ans die Leibzncht, und der Söhne einer tritt das Gut mit der Wirtschaft
an, so wird der von dem an Hausherr, und seine Geschwister,die bei
ihm bleiben und ihm dienen wollen, feinst mußten sie), werden seine Knechte
und Mägde. Heiratet der Brüder einer, ohne Grnndeigentnm dadurch zu erhalten,
so sinkt er gemeinlich zum Tagelöhner und Einlieger des väterlichen Hofes
herab. Groß genug ist dann der Abstand zwischen diesem und jenem, —
bleibend der Unterschied zwischen beider Nachkommenschaft. Die gemein¬
schaftliche Abkunft kommt dabei nicht in Anschlag und wird in der Folge
vergessen. Das geschieht jetzt noch, da Religion, Staatsverfassung, Ge¬
werbe, Handel, Geld, Kultur u. s. w. eine Annäherung und ein Gefühl
der Gleichheit und der gemeinschaftlichen Rechte unter Menschen von ver¬
schiedenenGlücksgütern herbeigeführt haben, das man im ältesten Deutsch¬
land durchaus nicht kannte, wo Grundeigentum und dessen Besitz allein
Siand, Ehre und Wert gab." — Zu voller Gewißheit über die be¬
handelte Frage wird man, meint Möller, schwerlich kommen; Möscrs und
Kindlingcrs Schriften über den ältesten Zustand Westfalens hätten ihn
ans diese Idee geleitet. Letzterem widmet er diese Schrift, und er nnter-
wirft sich mit innigem Danke für die Anregung und Belehrung, die er
aus Kindlingcrs Schriften empfangen, der Entscheidung desselben über
seine Ausführungen. —

L. Erstrakt ans Möller's 2tcr Broschüre: „Ueber eine in der
Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der Banergütcr —
den Pachthof, — dessen Verhältnisse gegen den Staat,
gegen den Hosherrn und den Bauer."

Diese 78 Oktavseitcn umfassenden Schrift Möllers ist in fortlaufender
Seitenzahl der vorstehendbehandelten angefügt und zeigt, wie diese, wie
klar und überzeugend er alles, was er in Augriff nahm, zu behandeln
verstand. Es sei mir gestattet, auch über diese in möglichster Kürze zu
referieren.

Die ehemalige innere Verfassung Westfalens bedingte eine sehr
mannigfache Verfassung der Banergütcr dieses Kreises. So lange der
letztere bestand, war es besonders den ans dem Bauernstande genommenen
Schöffen, die als Gerichtsbeisitzerund Urteilsfinder des Altherkommens
der Gegend genau kundig sein mußten, in lebendigem Andenken, von
welcher Art jedes Banergnt und was dessen besonderesRecht sei. Die
Revolutionen des 16. und 17. Jahrhunderts haben Westfalens Verfassung
überhaupt und besonders die Gerichtsverfassungvon Grund aus verändert
und das vormalige Bauerrecht ins Vergessen gebracht. Möser u. a. Gelehrte

7»
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von Ansehen haben die eigenartigen verschiedenenRechte der Westsäl.
Bauergüter wieder aufgefunden und wissenschaftlich so geordnet, daß eine
Uebersicht erleichtert wird; allein die Resultate blieben ohne praktische
Folgen: es blieb eine Kluft zwischen der historischen Evidenz und förm¬
licher, rechtlich erwiesener Wahrheit.

Die Schulen der Rechtsgelehrten bildeten ein deutsches Privatrccht
bald so, bald anders ans, und so wurden den Laudesgesetzcn der verschiedenen
Länder verschiedene Erkenntnisse über Bauer-Sache» zugrunde gelegt. Das
von dein Westsäl. Banerrechtc des Mittelalters in vielen Stücken ab¬
weichende deutsche Recht zerschnitt den Knoten, es kürzte die Untersuchung
über die Natur und Verfassung der Bauergütcr ab und teilte sie in einige
wenige Klassen, z. B. in Erb-, Lehn-, Erbpacht- und Zeitpacht-Güter
und sehte für diese einige kenntliche Merkmale fest, es dann der Be¬
urteilung der Gerichtshöfe überlassend, zu entscheiden, welcher Gattung
das in Frage stehende Gut zuzurechnen und es demgemäß zu behandeln.
Doch gab es eine alte westfälische,von der Weisheit unserer Vorfahren
und dem Geiste ihrer Verfassung laut zeugende Gattung der Bauergüter,
die aus Bauerlehn, Erbpacht und Zeitpacht zusammengesetzt waren.

Der Iustizrat Moser hat in einer vortrefflichen Abhandlung den
wichtigenUnterschied des förmlichen und wirklichen Rechts in Erinnerung
gebracht und sie zum l. Male im 30. Stück der „Westsäl. Beiträge zum
Nutzen und Vergnügen" 1780 veröffentlicht. Diese wurde 1783 in der „Ber¬
liner Monatsschrift" vom Juni und wahrscheinlich auch in der von Nicolai
veranstalteten „Sammlung der vermischten Möser'schenSchriften" abge¬
druckt. — Nach Möser hat es jeder Mensch mit dankbarem Herzen zu
erkennen, daß man das „förmliche Recht" dem „wirklichen" vorzieht, auch
wenn sie verschieden sein sollten. Ersteres überläßt es dem, der nach
Gründen der Wahrscheinlichkeit oder der Gewißheit untersuchen will, was
wirkliches Recht sein könnte oder sollte, und — wenn solche Untersuchungen
Resultate liefern, können diese nur dazu dienen, das förmliche Recht ent¬
weder mehr zu begründen, oder — zu berichtigen.—

In der Grafschaft Mark kam zu jener Zeit häufig eine Art der
Bauergüter vor, über deren förmliches Recht entschiedensein sollte, über
deren wirkliches Recht aber die Meinung des Publikums sehr geteilt war.
Königreiche und Banergüter änderten nie ohne Krämpfe und Schmerz ihre
hergebrachteVerfassung. Möller null nur das „wirkliche" Recht zur
Sprache bringen; die Entscheidung über seine Ausführungen überläßt er
den Knudigen, und vorzügleich erwartet er Belehrung von einem Freunde,
der ihn vorlängst zur gemeinschaftlichen Untersuchungdieses für die Graf¬
schaft Mark so wichtigen Gegenstandes aufgefordert hatte.

Unter Bauergütern versteht man hier sowohl Schulzeuhöfe, die mit
4 und mehr Pflügen zu Felde ziehen, als auch geineine Höfe und Kotten,
die außer ihrer Fenerstelle und ihrem Markeurechte oft nur wenige oder
gar keine Länderei besitzen. Für de» „Pachthof" hatte man 'in der
Grafschaft Mark bisher keinen, sein besonderes Hofcsverhältnis bezeichnenden



eigentümlichen Nennen. Zwar nannte man die „Pachthöfe" wohl im

Gegensatz und zur Unterscheidung von den „Erbhöfen" Pachtgüter, allein

diese Benennung ist nicht genau, und sie läßt es unentschieden, ob „Erbpacht"

oder „Zeitpacht" gemeint sei.

Die 1. Eigenschaft der „Pachthöfe" ist die, daß sie einen Hofherrn

haben. Um das zu sein, bedarf es nach der Verfassung der Grafschaft

Mark keines Geburts- oder Standes-Vorzugs. Adel, milde Stiftungen,

Bürger und Bauern können Hofherrn werden und sind es wirklich, durch

Erbfolge, Lehn, Kauf, Tausch n. s. f. — Dem Hofherrn steht das

Eigentum an seinem Banergnte zu. Ihm gehört dessen kalter Boden,

Holzung, Felder, Wiesen, Weiden und sämtliche Grnndgerechtigkeiten. Der

Hofherr kultiviert das Gut nicht selbst, es ist an andere nntergetan.

Alle 10, 15, 20 u. s. w. Jahre, nach dem es hergebracht ist, muß, der

das Gut unterhat, es von dem Hofherrn „gewinnen" und dafür ein

gewisses „Gewinn-Geld" bezahlen. — Einige Höfe stehen auf „Leib¬

gewinn", d. h. ans eines oder zweier Leben. Bei Verheiratungen zahlt

die aufziehende Person dein Hofherru das Aufzugsgeld. Der Hofherr

erhält von seinem Gute eine festgesetzte jährliche Pacht, die in Naturalien,

Gelde, Diensten und einigen zufälligen Einnahmen, z. B. von der Mast,

wo es hergebracht ist, pp. besteht. Unter der Aufsicht des Hofherru steht

das Gehölz seiues Gutes. Hohes Holz darf ohne seine Einwilligung

nicht gefällt, Nutzholz muß forstmäßig bewirtschaftet und überall nach¬

gepflanzt werden. Ohne seine Genehmigung darf in der Kultur keinz

wesentliche Veränderung, z. B. kein Wald zu Ackerland gemacht, darf

kein Grundstück verpfändet, noch das Ganze oder ein Teil mit Schulden

beschwert werden. Gerät, der das Gut unterhat, in Pachtrückstand und

andere Schulden, so wird, wenn dessen bewegliches Vermögen nicht hiu-

langt, sie zu bezahlen, die Besserung, die er erweislich am Hofe hat,

nach gewissen Grundsätzen taxiert, dieses Geld vom Hofherrn an die

Konkursmasse bezahlt, jener des Hofes entsetzt und dieser von dem Hof¬

herrn einem andern, gemeinlich ans die Bedingungen, wie ihn der vorige

hatte, untergetan. Hat der das Gut unterhat keine Leibes-Erben, die

ihm im Besitz folgen können oder wollen, oder will er vom Gute ab¬

ziehen, so kann er dem Hofherrn weder einen Verwandten noch Fremden

zum Nachfolger aufdringen, sondern das Gut wird, sobald jene gestorben

oder abgezogen sind, als eröffnet und dem Hofherrn heimgefallen ange¬

sehen und von ihm mit einem andern besetzt. Gemeinlich aber pflegen

sich der Hofherr und der den Hof unterhat, über einen Dritten, der im

Hofbesitz folgen soll, zu vergleichen. —

Die 2. Eigenschaft dieser Güter ist, daß sie jemand unterhat, d. i.

bewohnt, kultiviert und die darauf haftenden Abgaben entrichtet. Gc-

meinlich sind es Eheleute, die sie bewirtschaften, auch wohl Witwer,

Witwen, großjährige unverheiratete Söhne oder Töchter, auch wird wohl

für minderjährige Kinder unter Aufsicht der Vormünder die Haushaltung

geführt. — Die gewöhnlichen Wege, auf denen diese Bauergüter
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übernommen werden, sind Erbfolge nnd Heirat. Im l. Falle folgt von

den Söhnen einer, meistenteils der älteste den Eltern im Besitz, wenn sie

das Gnt abtreten, oder, sind keine Söhne da, eine von den Töchtern.

Ehe das geschieht, wird den Wen, die ihrer Kinder einein die Hans-

Haltung übergeben und mit dieser ihr Recht am Gute ihm übertragen,

die Leibzucht ausgesetzt und den Geschwistern des künftigen Hofbesitzers

ihr Kindesteil, d. i. dasjenige ausgemittclt, was ihnen für die Besserung,

die ihre Eltern am Gute haben, von dem, der es übernimmt, bezahlt

werden soll. Leibzucht nnd Kindes-Teil bestanden in früheren Zeiten aus

bloßen Naturalien: Getreide, Vieh, Hansgeräten, jetzt außer in Naturalien

auch noch in Geld. —

Der 2. Fall ist, daß jemand durch Heirat zum Hofbesitz gelangt.

Gemeiniglich ist zwischen den Eheleuten, die diese Güter unterhaben,

völlige Gütergemeinschaft eingeführt, nnd das sämtliche Vermögen gehet,

es mögen Kinder vorhanden sein oder nicht, ans den Letztlebenden über.

Tritt dieser dann in die 2. Ehe, so bringt er in sie sein Banergnt, das

er unterhat nnd vererbt es, falls ans der ersten Ehe keine Kinder da sind, auf

die ans der letzten, wenn ans ihr Nachkommenschaft erfolgt ist. Jedes

dieser Güter hat seinen eigenen Namen. Der Mann, welcher es erheiratet,

ändert seinen Geschlechtsnamen — wie unsere Edlen und Freien H8so. XIII)

— und nimmt, wie einst diese von der Burg, den Namen des Baner-

hofes an, den er unterhat. Hörigkeit und Leibeigenschaft haftet ans

Gütern dieser Art nicht; die diese Güter unterhaben, sind persönlich frei,

sie sind nicht Untertanen ihres Hofherrn, sondern dessen Bauern; ihre

Kinder sind nicht verbunden, diesem zu dienen; sie wählen, ohne seiner

Zustimmung zu bedürfen, eine beliebige Lebensart, heiraten wann nnd

wohin sie wollen. Der Gutsherr zieht keinen Sterbfall, ihr bewegliches

Vermögen wird ohne, oder durch ein Testament vererbt. Wer ein Baner¬

gnt dieser Art unterhat, dem gehört, wie man es nennt, die Besserung.

Die oft weitläufigen nnd kostspieligen Hofesgebände werden nicht von der

Hofesherrschaft, sondern von der Familie, die das Gut kultiviert, ans

deren Privatvermögen aufgeführt, desgl. Mauern, Zäune, lebende Hecken,

Obstbaumpflanznngen, der Dünger u. a. nützliche Anlagen. Dies alles

ist Eigentum dessen, der das Gut kultiviert, doch mit der Einschränkung,

daß, wenn der Wert dieser Stücke zu Gelde angeschlagen wird, die rohen

Materialien, wie Holz, Steine pp., soweit sie das Gut hergegeben hat,

dem Hofherrn gntgetan werden. Ans der zu dem Gute gehörigen

Waldung wird dem, der es kultiviert, von dem Hofherrn das benötigte

eichene Bau- nnd Nutzholz angewiesen; aus dem Unterholze erhält er

nicht nur den notdürftigen Brand, sondern er darf auch, wenn er forst¬

mäßig wirtschaftet und Ueberflnß an Holz vorhanden ist, davon verkaufen.

— Die Eichel- und Buchelmast genießt er entweder allein, oder nach

einem festgesetzten Verhältnis mit dem Hofhcrrn gemeinschaftlich. Den

urbaren Boden des Hofes darf er nach seiner besten Einsicht zur Kultur

benutzen. Was er darauf erzeugt, ist sein völliges Eigentum, wenn er
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dein Hofherrn und dem Staate die jährlichen Abgaben entrichtet hat. Zum

Staate stehen diese Güter in den nämlichen Verhältnissen wie jedes

andere zn öffentlichen Lasten verpflichtete Banergnt, es sei Erbe oder

Pacht. Wer das Gut unterhat, ist bei Todesfällen u. a. Gelegenheiten

schuldig, die Pflichten der Notnachbarschast zn erfüllen; er muß der Bauer¬

schaft, zn der das Gut gehört, bei Wegebcsseruugcn, Wachten u, f. helfen;

er muß zur Unterhaltung der Kirchen und Schulen und beider Bedienten

in seinem Kirchspiel beitragen; er muß der Rentei, darunter sein Gut

gehört, Herbst- und Feuer-Schah, Maibedde, Fntterhaber, Ranchhühner,

Dienstgeld n. a. ans dem alten Deutschland stammende, ans den Bauer¬

höfen lastende Abgaben entrichten; er muß der Receptnr des Kreises, in

dem es liegt, die jährlichen, ordentlichen und außerordentlichen Steuern

und Ausschläge, die ans sein Gut falle», abführen; er muß für Kapital

und Zinsen der Laudesschnlden, die ans den contribnablen Gütern haften,

stehen; er muß die in Friedens- und Kriegszeiten ans den Hof fallenden

Vorspann- und Kohlen-Fuhren, Natural-Lieferunge», Ordonanzen n. f.

leisten, n. s. w. — Ist in Güte von ihm nichts zu erhalten, dann werden

Zwangsmittel gebraucht; ist er völlig unvermögend zu zahlen, besetzt der

Hofherr den Hof mit einem andern Wirte.

Dieses sind die Unterscbcidnngspnnkte dieser Pachtgüter von den

Hofesgütern, Freigütern und Zeitpachtgütern, deren Gutsherr die Gebäude

aufführt und unterhält. Was die Inhaber der beschriebenen Pachtgüter

dem Staate und ihrem Hofherrn an Pacht entrichten, steht sich nahezu

gleich, oft erhält der Staat noch mehr als der Hofherr. Im Mittelalter

war die Zahl der hofesherrlichen Güter in der Grafschaft Mark bei

weitem größer als um 1800. Vielleicht waren damals 2/g der hiesigen

Bauergütcr Hofherrn gehörig. Die Anzahl derselben nahm jährlich ab.

Die hofesherrl. Rechte wurden häufig an die Inhaber solcher Pachtgüter

verkauft, und die Inhaber so Erbeigentümer derselben. Nie war der Wert

dieser Grundgerechtigkeiten höher als um 1800; sie wurden zu 2°/^ Zinsen

angekauft, meist freilich nur von dem, der ein solches Gut unterhatte, weil

er so aus dem dunkeln Verhältnis zum Hofhcrrn herauskam. Um 1800

war kaum noch ^/z der Banergüter in der Mark hofesherrltch. Waren

die Pächter solcher Güter ordentliche Wirte, so wurde ihnen der Gewinn

jedesmal, wenn er abgelaufen, verlängert, nie der Aufzug geweigert, nie

die Pacht vom Hofherrn erhöht pp.

Als nach dem 30jähr. Kriege in der Grafschaft Mark eine Menge

Bauerhöfe wüst lag und der Bauernstand ganz heruntergekommen war,

als das Land von Gelde entblößt und mir einer übergroßen Last öffentlicher

Schulden beschwert war, als die Hofbewohner ausgepfändet und von den

Gütern heruntergeworfeu werden »rußten, als die nachfolgenden Kriege,

der 7jährige eingeschlossen, welcher namentlich die nördliche Hälfte der

Mark schädigte, die Heilung der alten Wunden aufhielten und neue

schlugen, als die hiesigen Fabriken sich nur langsam und mühselig zu

erheben anfingen und alle Erzeugnisse der Landwirtschaft im niedrigsten
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Preise standen, als die unwissenden und rohen Landleute den Ackerbau

nur nachlässig und glcichgiltig trieben und durch das Elend mutlos

gemacht, dem Gesöff und unnützen Händeln nachgingen, als durch die

Willkür, die unter der Regierung Fr. Will). I. das Militair allgewaltig

im Lande verübte, dieses entvölkert ward, — damals schätzte sich der

.Hofherr sehr glücklich, wenn er auf seinem Baucrgute eine Familie hatte,

die eben imstande war, Pächte und Steuern abzuführen; damals war aber

auch der Bauer sehr glücklich, der eine gütige Hofesherrschaft hatte, die

bei Rückständen nachsichtsvoll war. Keinem von beiden fiel es ein, die

Frage zu untersuchen: Ob der Bauer an seinem unterhabenden Gute,

auf dem er sich kümmerlich nährte, eine Art von Erbpacht oder nur

Zeitpacht habe? — Gemeinschaftliches Bedürfnis kettete sie an einander,
und — alles blieb beim Alten.

Nach dem 7jähr. Kriege fing in der Kulturgeschichte der Grafschaft

Mark eine neue glänzende Periode an, und alles hat sich seitdem ver¬

bessert ; noch in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts stieg der allgemeine

öffentliche Wohlstand, obgleich er schon Ende des 18. Jahrhunderts eine Höhe

wie niemals zuvor erreicht hatte. Eine Menge Ursachen, die selten zusammen¬

treffen, mußte sich vereinigen, dies zu bewirken. — Man kann die von

Friedr. d. Großen befohlene und gegen 1770 in der Grafschaft Mark

fast überall zustande gekommene Aufhebung der Gemeinheiten als die

Grundlage dazu ansehen.

Geschahen gleich nicht immer und überall die Teilungen der Marken

nach den späterhin hierunter entdeckten richtigen Grundsätzen, wie sie z. B.

das „Neue Preuß. Landrecht" aufstellte, mag zuweilen der eine dadurch

übermäßig begünstigt, ein anderer'vielleicht beeinträchtigt sein, im allge¬

meinen haben diese Teilungen dem Lande einen unermeßlichen Vorteil

gebracht. — Ein großer Teil des Bodens, der während der Gemeinschaft

„wüste Leden" oder mit verkrüppeltem Gestrüpp bewachsen war, ist, seit

er Privateigentum wurde, zum Ackerbau, zur Viehzucht und zur Holzkultur

auf eine Art benutzt worden, daß das Kapital des Territorialwertes

dadurch um Millionen sich erhöht hat. Die Morgenzahl der Aecker ver¬

mehrte sich um viele Tausend; Heiden und Änger, bis dahin mit Wach¬

holder, Heidekraut und dürrem Grase bedeckt, verwandelten sich in die

schönsten Getreidefelder, andere in die herrlichsten Viehweiden oder einträg¬

liche ein- oder zweischürige Wiesen. Die Waldhntung des Rindviehes

wurde abgeschafft, Schonungen wurden angelegt, und hochstämmiges und

Schlag-Holz gediehen in fröhlichem Wachstum.

Die Landleute erwachten aus dem Schlummer der Trägheit früherer

Jahrhunderte. — Kenner der Landwirtschaft zählten schon damals die

Grafschaft Mark zu den bestangebauten Provinzen Deutschlands. — Der

Ackerbau wird hier mit einer lobenswerten Sorgfalt getrieben, und der

reichlichste Ertrag belohnt die Arbeit. Bergbau, Fabriken und Manu¬

fakturen stiegen und mit ihnen der Preis des Holzes von Jahr zu Jahr.

Die Bevölkerung wuchs ungemein, denn dem Fleißigen fiel der Broterwerw
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leicht, und das Kantonwesen wurde auf richtige Grundsätze gebracht.

Alle Produkte der Landwirtschaft standen viele Jahre her in hohem Werte.

Das Land genoß länger als jemals, der Segnungen des Friedens. Die

vor dein Baseler Frieden drohende Gefahr wurde durch diesen glücklich

abgewendet. Die Landwirtschaft in der Grafschaft Mark zog aus der

beispiellosen Teuerung der Kornfrüchte allen möglichen Nutzen, ohne das

Elend, das benachbarte Reichslande traf, zu teilen. Durch vortreffliche

Maßregeln der Staatsverwaltung sind alle auf dem Lande haftende

Schulden dergestalt abgetragen worden, daß mit Ablauf des 18. Jahr¬

hunderts auch die letzten Reste getilgt wurden. Der Wert des Grund¬

eigentums und der Bauergütcr war um das 4- und 5-fache gestiegen,

und die damals zu entrichtende Pacht der hofesherrl. Güter stand zu

diesem Werte damals Inn 1800) in keinem Verhältnis.

Der Besitz eines Banerhofes wurde damals für eine der größten

irdischen Glückseligkeiten gehalten; wer einen Bauerhof unterhatte, dessen

Wohlstand war gesichert. Häufig fühlte und benahm sich der Bauer

damals anders gegen seinen Hofherrn als ehemals. Zuweilen war bei

einzelnen Uebermut im Gefolge des Reichtums. So kamen Fragen zur

Untersuchung und Entscheidung, die früher ruhten, oder deren Beant¬

wortung im Dunkeln lag. Die ganze Untersuchung drehte sich schließlich

um die Streitfrage: Hat, der das Bauergnt kultiviert, Erbpacht oder nur

Zeitpacht an demselben? Die Beantwortung und die aus dieser gezogenen

Folgerungen waren verschieden. Die für Zeitpacht standen, behaupteten:

Der Hofherr sei nicht verbunden, dem, der das Gut unterhat, es länger

zu lassen, als dessen Gewinnjahre währten, er könne es nach Belieben

einem andern in Gewinn geben und auch die Pacht erhöhen; er sei nur

gehalten, dem bisherigen Pächter die Besserung am Hofe zu bezahlen. —

Die sich für Erbpacht erklärten, behaupteten, der Hofherr könne dem,

der das Gut unterhat, die Pacht nicht verändern noch erhöhen, und er

müsse ihm den Hof so lange lassen, als er die feststehende Pacht richtig

abführe. Kurz, man wandte auf diese Güter alles das an, was die ge¬

meinen Rechte über Erbpacht- oder Erbzinsgüter festsetzen.

Nach einer 3. Meinung sind diese Güter eine Art von Bauerlehn,

das aus dein ältesten Westfalen stammt, im Laufe der Zeiten zwar manche

Veränderung erfahren, aber doch noch immer kenntliche Spuren seiner

Urverfassung an sich trägt. Die Gründe hierfür gingen ans den Unter¬

suchungen hervor, welche Gelehrte über die alte Westfäl. Verfassung und

Geschichte angestellt.

Daß diese Art Bauergüter sehr lange vorhanden und mit ihren

Grundgerechtigkeiten ein zu einer Fenerstelle gehöriges vereinigtes Ganzes

von jeher ausmachten, erhellt n. a. daraus, daß sie sämtlich in einem der

ältesten Westfäl. Vereine, im Marken-Verein standen. — Vermutungen

über deren Ursprung leiten zu einer doppelten Quelle. Wie in dem vor¬

stehenden Aufsatz: „Ueber das Entstehen der Westfäl. Leibeigenschaft" aus¬

geführt worden, scheint der größte Teil der Marken-Vereine entstanden zu
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sein aus Niederlassungen, die im ältesten Deutschland die Besitzer der

Haupthöfe neben ihrem Haupthofe und ans dcssem Boden ihren Haus¬

genossen gestatteten oder veranstalteten.

Ein anderer Teil ist wohl ans niedergelegten Hanpthöfen entstanden.

Durch verschiedene Ursachen kamen in sehr frühen Zeiten schon mehrere

Haupthöse in eine Hand. Der Besitzer konnte nur einen selbst bewohnen,

darum verwandelte er die übrigen in einen oder mehrere gemeine Höfe, die er mit

seinen Leuten besetzte, welche ihm davon jährliche Pächte u. dergl. ent¬

richte» mußten. Schon Tacitns berichtet (Ä1. El. 25) von solchen Pacht-

hösen, und sie finden sich im ganzen Mittelalter. Die jährliche Pacht

war, wie es scheint, ein für allemal bestimmt und fest, für manchen der¬

selben wohl Jahrhunderte hindurch. Es ist als erwiesen und bekannt

vorauszusetzen, daß seit den ältesten Zeiten in Westfalen alles hörig und

fest war, daß jedermann in „Hode und Schutz" war, außer dem Herren-

und heimatlosen Wildfang. Der Fremdling stand im Schutze dessen, der

ihm Gastrecht bewies. Man ward in der Hörigkeit geboren, lebte und

starb in ibr. Der Bauer war seinem Hofherrn eigen; ohne von ihm

entlassen zu sein/durfte ihn kein anderer aufnehmen; entzog er sich seinem

Herrn, wählte er sich Aufenthalt und Bürgerrecht in Städten, so wurde

er vom Hofherrn verfolgt und in seine alten Verhältnisse der Hörigkeit

zurück genötigt. Dies alles würde nicht geschehen sein, wenn der Bauer

au seinem Hofe nur eine 15jährige oder lebenslängliche Pachtung gehabt

hätte. Wo hätte auch eine von dem Hofe vor Ablauf der Pachtjahre

verstoßene Familie bleiben sollen, als es noch keine Städte gab? Sie

hätte sich des Hungertodes nicht erwehren können, da ans jedem Hofe nur

so viel gebaut und gezogen wurde, als zum eigenen Bedarf und zur

Abtragung der Pacht nötig war. — Wohl hatte schon vor 1800, so lange

Menschen zurückdenken konnten, auf den Bauergüter» der Grafschaft Mark

die Eigcnhörigkeit bei weitem größesten Teils aufgehört; sie ist, ohne daß

man das Wann? und Warum? angeben könnte, allmählich und unmerklich

verschwunden.

Man behauptete zwar damals: seit die Hörigkeit der Bewohner der

Bauergüter aufgehoben sei, sei das Verhältnis derselben zum Hofe und

ihrem Hosherrn von Gcnnd ans verändert und die ehemalige Erbpacht

der Hörigen seit damals in eine Zeitpacht für die von dem an persönlich

Freien verwandelt worden. Hierfür fehlen jedoch historische Beweise.

Noch ist keine Urkunde entdeckt und öffentlich bekannt worden, die diese

Vermutung auch nur entfernt begründete.

Im Gegenteil ist, wie die Marken-Verfassung dartut (weiter unten!)

das Verhältnis dieser Güter zu denen, die sie unterhaben, seit diese frei

geworden sind, das nämliche geblieben wie damals, als sie noch in der

Hörigkeit standen.

Man hat diese Art der Bauergüter Lehne genannt, aber man brauchte

um 1800 dieses Wort von einer Sache, die man nicht mit diesem Namen

zu belegen Pflegte, — nur der Aehnlichkeit wegen, nur um etwas
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Unbekanntes dnrch eine sehr bekannte Sache zn erläutern. Es fehlte an

Aehnlichkeiten zwischen dein Bauergnt, das in Gewinn vertan nnd als

Lehn verliehen wurde nicht in Zeiten, da nvch manches, was beide einst

gemein hatten, kenntlicher als um 1800 war, — als nvch nicht spätere

Verfassung, Gesetze, Sitten nnd Kultur manche ähnliche Züge verwischt

hatten. Vor 1800 stand nur dem Kaiser nnd de» Königen das Borrecht

zn, eine Familie, die es vorher nicht war, fähig zn machen, Lehngüter zu

übernehmen, von denen der Vasall nach dem ursprünglichen Vertrage

Ritterdienste zn leisten verbunden war.

Im !4. Jahrhundert hatte nnd nahm sich der Graf v. d. Mark

das Recht, Leibeigene, die sich frei gemacht hatten, unter seine wahre

freie Dienstmannschaft aufzunehmen fv. Steinen, Wests. Gesch., III Tl.,

S. 1527, Urk. 4!) und sie damit aller Lehne fähig zu machen.

Damals mochte der Fall nicht selten sein, daß der Vater Bauer

war und Pacht gab und sein Sohn Dienstmann, der ein Lehugut besaß,

— beide von einein Herrn, der des einen Hofherr und des andern Lehn¬

herr war. Kindlinger hat es erwiesen, daß Bischöfe und Grafen ihre

Dienstmanuschaft aus den Söhnen ihrer Leute, d. i. der auf ihren

Höfen Gesessenen, zu nehmen pflegten. Bauer und Dienstmann aber

waren ihm zur Untertänigkeit, Treue nnd Dienst verbunden: der eine

ernährte und kleidete, der andre bediente und verteidigte ihn. Beide

waren, wie die alten Dienstmanns - Rechte und die Banerrechte

ergaben, für ihre Person, für ihre Gattinnen nnd Kinder, ihrem

Herrn eigenhörig unterworfen; beiden war ihr Herr Unterhalt, Ver¬

tretung und Schutz schuldig; beide waren mit gleichen, starken Banden

an ihn gebunden.

Ward das Lehugut eröffnet, dann verlieh es der Herr dem dazu

berechtigten nächsten Verwandten; war ein solcher nicht vorhanden, oder

war der Lchnträger treulos geworden, dann fiel es erledigt dem Herrn

zur Wiederverleihnng an einen Fremden anHeim. Ward das Bauergnt

gewinnlos, dann ward dein Leibeserben es von neuem nntergetan; hatte,

der den Hof kultivierte, seine Obliegenheiten vernachlässigt, war er in

Rückstand, dann wurde er seines Gewinnes entsetzt und sank zum Tage¬

löhner seines Herrn herab. — lieber das Lehngnt wurde in späteren

Zeiten ein Lehnbrief fbei der Belehnung!), über das Gewinngut ein

Gewinnbrief erteilt. — Da im Mittelalter von Kirche nnd Staat überall,

wo es nur angängig, die Einrichtungen nnd Formen des Lehnwcsens

angebracht wurden, warum sollten nicht auch das Bauergnt nnd seine

Bewohner irgend einen Anstrich davon erhalten haben?! Warum sollte

allein der Bauer in der Grafschaft Mark alle 15 Jahre ein Herren- und

hofloser Mensch gewesen sein? Dem Dienstmanne blieb sein Lehngut,

dem Bauer sein Hof, so lange beide ihrem Herrn die schuldige Pflicht

leisteten. Beide gingen unter den Bedingungen, unter denen sie einmal

verliehen und vertan waren, ans die Nachkommen über, die fähig nnd

berechtigt waren, sie übernehmen zu können.



Die Lehnrechte jedes Reiches, ja fast jeder Provinz sind festgestellt

und lehrreich beschrieben von den namhaftesten Gelehrten hdie sich selbst

dadurch verewigten) verschiedener Zeiten, — dem Banerrechte ist dies

mir selten oder nie widerfahren, kanm daß man hie und da anfing, einige

Materialien über dasselbe zu sammeln. Der größte Teil liegt vergessen

im Staube der Briefgewölbe, oder ist, weil Herkommen und Gebrauch

in Bauersachen nicht mündlich fortgepflanzt wurden, nicht aufgeschrieben worden

und ganz für die Nachwelt verloren gegangen. So der Verfasser, und

er sagt weiter in einer Fußnote: „Westfäl. Lehnrecht und Wests. Bauer¬

recht mochten im l4. und l5. Jahrhundert gleich gekannt, gleich weit¬

läufig und wichtig sein, — das eine ward beim Lehnhofe, das andre

beim Bauer- und Freigerichte im lebendigen Andenken erhalte». Allein

das Lehnrccht wurde in späteren Jahrhunderten in ein großes vollendetes

System gebracht und zu seiner Zeit noch immer weiter aufgeklärt, nicht

aber das Bauerrecht. Rühre der Unterschied vielleicht daher, daß

über das Lehnrecht fast immer Fragen und Rechtshändel entstanden,

die die geschicktesten Sachwalter und die obersten Gerichtshöfe der Völker,

sowie den Fleiß der gründlichen Geschichtskenner beschäftigten? Wer

hätte solche Untersuchungen über das Bauerrecht veranlassen, wer sie

bezahlen wollen? — Unaufgefordert und unbezahlt aber habe Kindlinger

mit vieljähriger Anstrengung die Geschichte des Westfäl. Bauernhofes

bearbeitet, — sie werde aber erst in 2 Jahren erscheinen!!!

Die gemeinste und in den meisten Fällen einzige Urkunde, auf die

man zurückgeht, wenn über Bauergüter überhaupt und über einzelne Höfe

und Kotten insbesondere untersucht und entschieden wird, ist der Ge¬

winnbrief oder die „Winnnottel", eine zwischen dem Hofherrn und dem,

das Bauergut unterhat, errichtete schriftliche Urkunde; sie wurde, wenn

die Gewinnjahre abgelaufen sind, jedesmal erneuert; sie bestimmt die

Zeit, auf wie lange das Gut von neuem an den, der es unterhatte,

vertan worden; sie bezeichnete das Gut mit seinen Gerechtigkeiten; in

einigen dieser Briefe wird wohl auch des Zubehörs des Gutes als mit

vertan gedacht; die Pacht, welche den Hofherrn alle Jahre davon gegeben

werden soll, wird darin genau angegeben, zuweilen auch dem, der es

unterhat, die Pflicht aufgelegt, Gebäude und Frechtungen, d. i. Zäune

und Hecken in gehörigem Stande zu erhalten. Der Schluß lautet ge¬

wöhnlich dahin: Wenn, der das Gut unterhat, saumhaft sein würde, die

übernommenen Verbindlichkeiten zu erfüllen, so solle und wolle er seines

Gewinns, den er an dem Gute hat, entseßt und verlustig sein. Ein

Exemplar dieses Gewinnbriefes pflegte der Hofherr an sich zn nehmen,

ein gleichlautendes erhielt der Gewinner.

Für Zeitpacht sprechen die Gewinnbriefe. — Die freie historische

Untersuchung läßt Zeit und Erbpacht dahingestellt sein; der rechtliche

Begriff und Beweis des einen, wie des anderen, kümmert sie nicht; sie

erläutert den Gewinnbrief vermittelst der Sprache und Geschichte, so gut

sie kann. —
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Man sollte aber von vornherein genauer, als es bis 1899 geschehen,

untersuchen und bestimmen, was die Ausdrücke: Gewinn, gewinnen, Ge-

winnbricf, Gewinngut, gewinnlos, Gewiunkanf bedeuten. Unstreitig sind

diese Wörter ans unserer plattdeutschen Urkunden- und Volkssprache ins

Hochdeutsche überseht, Sie heißen ursprünglich: Winn, Winnen, Winn-

bricf, Winngnt, Winulos, Winnkop. Man sagt: Winnen, gewinnen bedeute

nichts anders, als pachten. Schon vor 1899 sing man an, das eine

dieser Wörter mit dem andern als gleichbedeutend zu verwechseln und

eins für das andere zu gebrauchen; ob sie früher gleichbedeutend waren,

verdiente einer näheren Untersuchung. Nach Vermutung Möllers, dem

weder ein plattdeutsches Glossarium, noch das Adelnng'sche Wörterbuch

zur Hand war, war der Urbegriff, den man in Westfalen mit „Winn,

Winnen" verband, so viel als festmachen, bewindcn; ihm steht das Wort

unv der Begriff „los" entgegen, Vielleicht geschah, wenn im Altertum

jemand ein Bauergnt vom Hofhcrrn untergetan wurde, eine symbolische

Handlung, wie etwa beim Einvesten n, a, öffentlichen Geschäften einst zu

geschehen pflegte, und man nannte dies der Aehnlichkeit wegen „Winn,

Winnen", weil der, welcher das Gut erlangte oder übernahm, an das

Gut, und dieses an ihn fest ward. „Winnkop", Gewiunkanf bezeichnet

die Handlung, wenn Geschwister einem von ihnen das Recht, welches ihre

Eltern durch den Gewinn am Gute haben, verkaufen und gegen eine

Abfindung übertragen.

Im Mittelalter ward wohl bei der „Winnnng" alles mündlich ver¬

handelt, und es mochte dabei, wie oben vermutet, eine symbolische Handlung

in Gegenwart von Zeugen vorgenommen werden, wodurch das Geschehene

hinlänglich beurkundet wurde. Mit dem l6. Jahrhundert fangen die

schriftlichen Gewinnbriefe an. Der älteste, den Möller sah, war vom

Jahre 1521. — Ueber die Veranlassung, etwas Schriftliches bei der

Erteilung des Gewinnes aufzusehen, kann man ans Mangel zuverlässiger

Nachrichten nur Vermutungen wagen. Vielleicht gaben die veränderte

Gerichts-Verfassnng, das Römische Recht, welches allmählich das deutsche

Herkommen zu verdrängen anfing und auswärtige Rechtsgelehrte Gelegen¬

heit dazu. 1546 beklagten sich die Vestgenosscn zu Hagen, daß seit einigen

Jahren an ihren Gerichten etliche kostbare Rechtsgelahrten und Procura-

toren von Ferne her eingeführt worden n. s. w. hv. Steinen, Wests.

Gesch., I. Tl., S. 1279). — Vielleicht wurden die Hofherrn, als die

die Stenern aufkamen, um Verwirrung zu verhüten, um ihr Recht an

ihren Höfen zu sichern und ihre Pachte, die sie vormals selbst beitriebcn,

aber fortan durch die Gerichte, wen» der Pachtbaucr in Rückstand kam, suchen

mußten, — um Weitläufigkeiten zu vermeiden, genötigt, schriftliche Ge-

winnbricfe zu erteilen. Man hat indessen ans dem 16. Jahrhundert nur

wenige Gewinnbriefe. Seit dem 17. Jahrhundert vermehrte sich jährlich

ihre Anzahl. Im 18. Jahrhundert sind sie beinahe allgemein geworden.
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Bei der Durchsicht der Briefsammlung einer milden Stiftung^), die
seit ungefäbr 6 Jahrhunderten bestanden und alle auf sie Bezug habende
schriftlicheNachrichten sorgfältig und glücklich aufbewahrt hat, ergaben sich
über die Banergüter, von denen gegenwärtig die Rede ist, und die Ge-
winnbricfe n. a, folgende Resultate: Die Stiftung besitzt gegen 40 große
und kleine Banergüter, über welche sie Hofesherrschaftist, die sie größten¬
teils im 13., 14, und 15. Jahrhundert erworben, und die sie, einige
wenige auf Leibgewinn,die übrigen alle auf 15jährigen Gewinn vertan
hat. Die Pacht von jedem dieser Güter war und blieb immer unverändert
dieselbe. So lauge die Familie, welche des Gut unterhatte, Leibeserben
hatte und die Pacht richtig abführte, ward ihr jedesmal, so oft das Gut
gcwiunlos wurde, das Gewinn von neuem erteilt. Ans den Rechnungen
dieser Stiftung geht nicht hervor, daß sie jemals zum Bau und zur
Unterhaltung der Hofesgebände das Geringste beigetragen habe, noch
daß dasjenige, was mau Zubehör eines Bauergutes nennt, von ihr sei
angeschafft worden.

Beides haben also wohl die, die diese Güter unterhatten, auf ihre
eigene Kosten sich besorgt. Nur auf einigen wenigen dieser Güter war
einst Hörigkeit und Leibeigenschaft;sie verschwindet, ohne daß man sagen
kann, wie? mit dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Die die übrigen
Güter unterhatten, waren wohl von jeher persönlich freie Leute, denn man
findet sie z. Tl. in de» Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts unter
den Zeugen bei den Westfäl. Freigerichten, wozu wohl keine Leibeigene
genommenwurden. Ans dem 16. Jahrhundert finden sich in der Brief¬
sammlung dieser Stiftung nur 2 Gewinnbriefe. Gegen die Mitte des
17. Jahrhunderts ward, als die Bauergüter derselben gewinnlos wurde»,
fast über jedes Gut (die Veranlassung weiß man nicht) ein Gewinnbrief
erteilt. Rachmals ward aber dieses bis um 1800 immer seltener wieder¬
holt.^) Waren die Gewinnjahre abgelaufen, dann bezahlten, die die

Z Wahrscheinlichist „Werden" gemeint, denn Essen hatte 12 Sberhöse und
565 Unterhose.

In Essen (ob Marginalie» 0 errichtete die Äbtissin eine eigene Hobs- und
Behaudigungskammcr, welche die Verhandlungen, die sonst vor die HofeS-
gcrichte gehörten, an sich zog und einzelne Bestimmungender HofcSrcchtc in eigene
Rcchtssatzc umformte. Die Kgl. Regierung zu Münster hat diese Abweichungen
der Esseu'schen Hobs- und BchandigungSkammcr von den alten HobSrcchten in
einem unterm 4. Januar 1805 erstatteten Berichte sehr ausführlich auseinander¬
gesetzt. So unrecht es auch war, daß die Äbtissin sich durch ihre errichtete Hobs-
nnd Bchandigungskammer an die Stelle der Hobsinnung und der HobSgcrichtc
setzte, daß sie die Hobslcutc annahm, in ihrem Namen die Hofes und Bcbandi-
gungsbriefe ausfertigte und überhaupt, daß so die Verhandlungen, welche vor das
Hof oder das Hobsgericht gehörten, vor ihre Hofkammcrzog, so sind doch auch
die Esscn'schcu Hofesgütcr im wesentlichennicht transformiert worden, sondern
nach wie vor HofcSgüter geblieben: die Hofcsgcfällc sind nicht verändert worden,
und die HofcSlcnte haben ihr Erbrecht an den Hofesgntern beständig konserviert.
Die Esseu'schen12 Obcrhöfe mit den dazu gehörigen 565 Unterhofen existierten
damals noch. Die Untcrhöfe hießen noch Hofesgütcr und nicht Leib- und Zcit-
gcwinnsgüter. - (Marginalien.)
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Güter unterhatten, gegen eine Quittung das einmal eingeführte Gewinn¬
geld, ohne daß ihnen ein Gewinnbrief gegeben oder von ihnen verlangt
wurde. Nur den Gütern, die auf Leibgewinu stehen, wird ein Gcwinnbrief
jedesmal erteilt und das unbestimmte Gewinugeld nach Uebereinknnft,
die jedesmal getroffen wird, bald höher, bald niedriger dafür entrichtet.
Man kann nicht entscheiden, ob es Glcichgiltigkcitderer gewesen, die im
l7. Jahrhundert dieser Stiftung vorstanden, die damals in Gang ge¬
brachten Gewinnbricfe nachmals versäumten, weiter zu erteilen, oder ob
Anhänglichkeit an alte Formen und Gewohnheiten, daß sie die Neuerung,
Gewinnbricfe auszufertigen, wieder eingehen ließen.

Aber wenn auch Gewinn und Pachtung gleichbedeutende Wörter ge¬
wesen wären, wie einige annehmen, so folgt doch ans den Gewinnbriefen
der gewöhnlichen Form nach nicht, daß eine bloße Zeitpacht vom Gute
gemeint sei, hwenn nicht dem Worte Pacht ergänzend Erbe oder Zeit
beigefügt ist!), auch nicht, daß dem, der es unterhat, wenn er die alt¬
hergebrachtenVerbindlichkeitengegen die Hofesherrschaft bisher erfüllte
und ferner erfüllen will, der Gewinn auf dieselbe Art, wie er von jeher
erteilt ward, verweigert werden könne.

Wäre man imstande, die Aehnlichkeit des Gewinngntes mit dem
Lehngnte, die sehr wahrscheinlich ist, historisch gewiß zu machen, warum
sollte der zum Hofbesitz fähige Leibeserbe nicht des Rechts oder der
Wohltat sich zu erfreuen haben, das das Lehnrecht dem Agnaten des in
seiner Pflicht gestorbenen Vasallen giebt? Darf doch der Lehnherr das
Gut nicht immer zu seiner Tafel ziehen, oder es mit neuen, schwereren
Bedingungen, oder es einem Fremden verleihen. Darf der Vasall, der
belehnt werden soll, doch fordern, daß ihm sein Lehnbrief nicht nach den
etwaigen Veränderungen, die der Lehnhof in neuern Zeiten mit jünger»
Lehnerteilungenvornahm, ausgefertigt, sondern daß auf die ältesten Lehn¬
briefe zurückgegangenund mit diesen gleichlautend ihm seine Urkunde
erteilt werde ^sollte denn nicht der, welcher den Gewinnbrief empfängt,
bitten dürfen, daß man nicht nach neuern, sondern den ältesten Gewinn¬
briefen das Muster nehme?

Bei den in Frage stehenden Banergütern ist es gewöhnlich, daß der,
welcher sie unterhat, die Gebäude, die Frechtungen, die Früchte im Hause
und auf dem Felde, das Ackergerät, dcu Dünger, das Zug- und Zuchtvieh,
das zur Wirtschaft nötige Hansgerät pp. als sein ihm gehöriges Eigentum
betrachtet und es, wenn er abziehet, mitnimmt oder bezahlt erhält. Den»
wenn unverschuldeteFeuersbrünste, Kriege, Seuchen pp. dem, der das
Gut kultiviert, diese Sachen raubten, so ersetzte ihm sein Hofherr diese
Pertinenz-Stücke, dies Zubehör des Bauergutes nicht, sondern der das
Gut unterhatte mußte es selbst anschaffen. Einige sagen: es gebe Formeln
von Gewinnbriefen, in denen Gebäude und Zubehör des Hofes als mit
in Gewinn oder Pacht vertan aufgeführt werden; dies würde beweisen,
daß diese Sachen dem Hofhcrru und nicht dem Pächtiger gehörten. —
Der Verfasser bestreitet dies entschieden. —



Nach seiner Uebcrzcugnng sind die vollständigsten nnd zuverlässigsten
Aufschlüsse über die Banergüter der Mark in den Nachrichten über die
ehemalige einheimischeMarken-Verfassungnnd in den Nachrichtenüber die
Landesschulden anzutreffen. Beide aber seien, so viel ihm bekannt, zu
diesem wichtigenZwecke noch gar nicht benutzt worden.

Der Westfäl. Marken-Verein reiche, wie in der vorgehenden l. Ab¬
handlung „llcber das Entstehen der Westfäl. Leibeigenschaft" gezeigt, höchst¬
wahrscheinlich bis in die Zeiten von der Entdeckung des Landes durch die
Römer zurück und war, wie aus den „Werden'schen Traditionen" bei
„Leibniz" erhelle, z. Z. Karls des Großen bereits ausgebildet. Dieser
Verein hat das Mittelalter hindurch bestanden und sich bis auf die neuesten
Zeiten, bis zur Aufhebung der Gemeinheiten erhalten. Kein anderes
Denkmal urdeutscher Verfassung hat sich besser erhalten nnd weniger Ver¬
änderungen erlitten, als die Marken-Verfassung, weil ihre Formen sehr
einfach und fest waren. Jeder einzelne Markenverein war ei» für sich
bestehendes Ganzes und bildete einen eigenen kleineu Staat, der in allen
seinen Sachen und Angelegenheitendie gesetzgebende, richtende nnd voll¬
ziehende Gewalt fast unabhängig selbst in Händen hatte und ausübte. —
Dieser kleine Staat im großen Staate ward von dem letzteren lange,
lange Zeit entweder nicht bemerkt, oder als unschädlich geduldet, - bis
er zu Anfang des l9. Jahrhunderts, da er nicht länger bestehen konnte,
des gemeinen Besten wegen, aufgehoben und in die allgemeineMasse
verschmolzen wurde.

Möser hat sehr treffend den Markenverein mit einer Handluugs-
gesellschaft, die ihr Inneres selbst organisiertnnd leitet, verglichen. Jedes
in der Mark berechtigte Gut wird von ihm als Aktie betrachtet, hat
Stimmrecht in der Versammlung, hat Anteil am Gewinnst und beides
um desto mehr, je größer das Kapital ist, das es an der Masse des ge¬
meinschaftlichen Fonds besitzt.

Marken-Sachen wurden, wie fast alles im Mittelalter und früher,
nur mündlich behandelt nnd aufbewahrt.*) Im lö. Jahrhundert wurde
schon einiges, mehr im 16 und am meisten im 17. nnd 18. Jahrhundert
darüber schriftlich aufgezeichnetiMarkenordnungeu,Aufnahmender Grund¬
gerechtigkeiten, Verhandlungen des Holzgerichts u. dergl.**)

Es ist sehr zu beklagen, daß v. Steinen von seiner Materialien-
Sammlung das meiste und beste, was ans Markenwesen Bezug hatte,
ausschloß oder doch nicht bekannt »lachte! Wer gäbe nicht gern für diese
wichtigenUrkunden manches dürre Geschlechtsregister,daraus mau nichts
lernen kann, nnd das doch dem fleißigen Manne so viele Mühe gekostet
hat! — Vermutlich sind bei den nachmaligenGemeinheitsteilnugen alle
Urkunden der einzelneu Marken gesammelt und in die Archive der

*) Darum berief man zum „Gedinge", zu wichtigen Versammlungen der
Mark- und auch der Gaugenossendie noch lebenden ältesten Männer an eine be¬
kannte Malstättc. Die Hcrbcdcr Mark hatte ihren „Dcbaum".

**) ob Herbede, Jahrg. 1-1, N. 123, Vorhergehendes n. ff.
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Regierung oder der Kammer niedergelegt worden! s?) Hier wird
man dem, der sich in a, daraus belehren null, deu Zutritt nicht ver¬
sagen; hier erwartet den treuen, fähigen Arbeiter im unangebanten
Felde der einheimischen Geschichte eine große Ernte. Hier liegt vermutlich
auch, weun man vom Besonderen aufs Allgemeine zurückschließen dürfte,
die beste Autwort auf die Frage: In was für einem Verhältnisse steht
der Pachter zum Bauergute, das er unterhat?

Der Verfasser dieses Aufsatzes hat sie nach seinem Dafürhalte» in
einzelnen Fällen in den Mcukenuachrichtengefunden. Er hat nur von
3 Marken die betr. Urkunden und Nachrichten durchgesehen.

In jeder derselben war wenigstens ein Haupthof und außer diesem
in der einen über 2(1, in der 2. über 311, in der 3. über -10 gemeine
Höfe und Kotten beerbt.

Deu Haupthöfeu stand Markenherrlichkeit,Holzgericht, Selbsthieb,
Selbdrift und die größeste Anzahl der Hufen, Kotten, Schaareu und Echt-
wcrden zu. Deu gemeinen Höfen und Kotten: Bau- und Nutzholz,Brand,
Hnhde sHude) u. s. w., soweit sie dessen für ihre Güter benötigt waren;

außerdem hatte jedes Gut seine bestimmte Anzahl Hufen, Kotten,
Schaareu und Echwerden, das eine mehr, das andre weniger. Alle in
diesen 3 Marken beerbte Höfe und Kotten waren Güter von der vorbe¬
schriebenen Art: Hofherrcn gehörig, vertan an die, welche sie unterhatten,
auf löjährigeu Gewinn. Hofherren derselben waren die Eigentümer der
Haupthöfe, die zugleich Markeuherrn waren.

Vorausgesetzt hwie behauptet wird), alle diese Markenbeerbten,gemeinen
Höfe und Kotten, wären nur in lojähriger Zeitpacht ausgetan gewesen,
— wem kommt dann in Urkunden, die öffentlich, gemeinschaftlich und ge¬
richtlich ausgefertigt wurden, die Benennung Erbe der Mark zu? HUud
wie behutsam war man im ehemal. Wests, mit dem Worte Erbe! wie
wichtig und wert wurde es gehalten! ) — Wer mußte die Grundgerech-
tigkeiten des Zeitpachtguts kennen, sie angeben und sie vor Gerichten auf
seine» Namen eintragen lassen? Wem stand es zu, vor Gerichte öffentlich
Markeuorduuugen für ewige Zeiten zu macheu und bestätigen zu lassen?
Wer hatte das Recht, beim „Hölting" als Holzrichter zu sitzen? Wer
hatte das Stimmrecht bei der Markengcsetzgebungzu führen? Wer
zu Austauschungen und Urbarmachung eines Teils des Bodens der
gemeinen Mark, die für immer oder ans eine lauge Reihe von Jahren
beschlossen wurden, seine Einwilligung zu geben oder zu verweigern? Wer
war verbunden, vicljährige kostbare Rechtshändel über die Grenzen der
Mark zu führen? Der Hofherr oder seine Zeitpächter, deren Pacht, wie
man annimmt, alle 15 Jahre auf einen lch1urtini-)Tag, zu Ende lief und
die alsdann einzeln, oder sämtlich von deu Gütern heruntergesetzt werden
konnten? — — Das war, wie der Verfasser nach Einsicht der Urkunden
der oben erwähnten drei Marken sich selbst belehrte, nicht der Hofherr.

In einer gerichtlichen Urkunde des 15. Jahrhunderts nennt ein Hofherr
sich deu Miterbeu, und die auf seinen Pachtgütern Sitzenden, die gemeinen
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Erben der Mark und erklärt, daß er und die letzteren, mit einem mit¬

beerbten Hanpthofbesitzer einen Teil der Gemeinheit gegen ein urbares

Grundstück, das künftig Mark sein solle, vertauscht hätten. 1575 läßt

ein Hofherr mit denen ans seinen Pachrgütern, die er geineine Erben

nennt, eine Markenordnung für ewige Zeiten gerichtlich bestätigen. Im

17. Jahrhundert fordert ein Hofherr die auf seinen Gewinngütern wohnenden

Erben der Mark auf, eine vieljährige weitläufige Grenzstreitigkeit fortzu¬

setzen, zu endigen und dazu Geld aufzunehmen. Diese verbürgen sich und

verschreiben ihr Vermögen in dem Schuldschein, worin sie Erben der

Mark heißen. — 1691) läßt ein Hosherr die ans seinen Gewinngütern

sitzenden Erben der Mark vorsordern, um ihre Grnndgerechtigkeiten in der¬

selben anzugeben. Auf einigen Pachtgütern dieser Marken liegt das Holz¬

richter- und Scherrcnamt, das die genaueste Kenntnis des alten Herkommens

und Gebrauchs der Mark, das mündlich sich heraberbte, vorausgesetzt

und immer vom Vater ans den Sohn überging. Sollten alte Einrich¬

tungen in den Marken aufgehoben und neue gemacht werden, sollten neue

Feuerstellen angelegt und Boden von der Mark in Kultur ausgetan werden,

so war die Einwilligung der gemeinen Erben d. i. der Leute auf 15jähr.

Gewinngütern dazu erforderlich; sie verglichen sich darüber mit ihrem

Hofherr», der zugleich ihr Markenherr war und bedangen sich nicht ans

15 Jahre blos, sondern für immer und alle Zeiten einen jährlichen Teil

der von den ansgetanen Markengründen einkommenden Erbpacht ans.

Es kann also von Zeitpacht nicht die Rede sein, sondern von einer

Art Erbpacht, und es fragt sich nur, welcher Art diese war? Denn

wenn die Grnndgerechtigkeiten ein unzutrennliches Ganze sind, so muß der,

welcher von einer der 1. Grnndgerechtigkeiten Erbe ist und heißet, auch Erbe

an den übrigen haben. Oder hatte der Bauer etwa Zeilpacht an den

Ländereien und Erbpacht am Berge?!

Läßt sich nun auch von dem, was in diesen einzelnen Fällen einst

war und noch ist, kein Schluß auf das Ganze «lachen; — mögen in

andern Marken die ans Gewinngütern wohnenden nie für Erben gehalteil,

sondern als bloße Zeitpächter behandelt worden sein, — — damit würde

die Vermutung für das Erbrecht derer, die Gewinngüter unterhatten,

wegfallen!! — Weil aber die westfälische Markenverfassung fast überall

auffallend ähnlich ist, — so müßte doch untersucht werden, ob die in

andern Marken auf Gewinngütern Angesessenen im 15. bis 18. Jahrhundert

ebenfalls als Erben der Mark wären angesehen und behandelt worden!

Der Verfasser wollte unbekannt bleiben und nannte darum die

drei Marken nicht, deren Urkunden er einsehen konnte; er wollte mir

andre veranlassen, ein Gleiches zu tun, und vielleicht würde er durch

manche andre, vorhin nicht gekannte, für die Geschichte der Mark sehr

nützliche Wahrheit über Erwarten belohnt. — Auch würden die Schuld¬

verschreibungen der Bauerschaften, Kirchspiele und Gerichte der Mark aus

dem 17. Jahrhundert höchstwahrscheinlich sehr viel Licht über die Be¬

schaffenheit der Banergüter verbreiten. —
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In der Grafschaft Hohenlimburg (?) seien im 17. Jahrhundert die

Bauergüter alle hofesherrlich auf löjährigen Gewinn vertan gewesen, und

die Eingesessenen hätten in einem gleichen Verhältnis gestanden wie die in

der Mark; sie hatten wie diese die Verbindlichkeit: die gemeinen Stenern,

Lasten und Landesschulden zu übertragen. Banerschaften und Kirchspiele

hatten, wie in der Mark, ihre Vorsteher, welches ans Gewinugütcrn ansässige

Pachtbauern waren. Jährlich wurde dort wie hier ein Erbentag gehalten. Auf

dieser altdeutschen, vielleicht aus den Zeiten und Einrichtungen Karls d. Gr.

herrührenden „Dictine"*) erschienen nebst den Abgeordneten der Landes¬

regierung die Hofherrn und die Vorsteher mit einigen Meistbeerbteu, d. i. den auf

großen Gütern ansässigen Pachtbauern. Ans diesen Erbeutagen wurden die über

die Steuern geführten Rechnungen vorgelegt und wegen künftiger Ausschläge zu

öffentlichen, nötigen und gemeinnützigen Anlagen Ueberlegungen gepflogen.

Im 17. Jahrhundert wurde die Mark (wie Limburg) gezwungen,

schulden zu machen. Das öffentliche Elend stieg aufs Höchste; bares

Geld fehlte. Auf anhaltendes Flehen und Bitten nur wurden Darlehne

unter den härtesten Bedingungen hergegeben.

Wichtig sind Inhalt und Form der damaligen Schuldscheine. Sie

sind fast alle von einem der geschicktesten praktischen Rechtsgelehrten, den

die Mark im 17. Jahrhundert hatte, der zugleich gründlicher Kenner

Westfäl. Verfassung war, ausgefertigt worden; überall leuchtet aus denselben

Ausführlichkeit, Bestimmtheit und Vorsicht hervor, um dem Gläubiger die

möglichste Sicherheit zu verschaffen. Sie sind ein wahres Meisterstück

kautelarischer Jurisprudenz des 17. Jahrhunderts. — Inhalt und Form

dieser Pfandbriefe sind im allgemeinen folgende:

1. Hofherrn, Vorsteher und Meistbeerbtc erscheinen in ihrem und der

Eingesessenen des Landes, d. i. der Bauern auf löjährigen Gewinngütern

— Namen vor dem damaligen Landgerichte.

2. Vorsteher und Meistbeerbte erklären in ihrem und der Eingesesseneu

Namen, daß sie mit Vorwissen und Genehmigung der Landesregierung

zu einer dringenden Ausgabe (etwa um eine Brandschatzung, Lieferung

u. dergl. zu bezahlen) von dem genannten Gläubiger eine oft sehr ansehn¬

liche Summe Geldes geliehen haben.

3. Vorsteher und Meistbeerbte bekennen sich und die Eingesessenen

als Schuldner für Kapital, Zinsen und Kosten.

4. Sie verschreiben dafür ihre Güter, Habe und Nahrung für sich,

ihre Erben und Nachkommen, nichtssoll sie dagegen schützen; sie verbürgen
sich alle für einen und einer für alle.

5. Ihre Hofherrn stehen daneben, sehen, hören, genehmigen dies

alles, und da ihnen wohlwissend ist, wie groß nötig das Anlehn gewesen,

und daß dasselbe zu des Landes Nutzen und Besten verwandt worden sei,

so unterschreiben sie, (zuweilen sich mit verbürgend), zu mehrerer Fest¬

haltung den gerichtlich besiegelten und bestätigten Schuldbrief.

*) ot. Tiebaum in Herbede.

8*
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Wären die Eingesessenen nur 15jährige Zeitpächter gewesen, würde

kein Gläubiger ihnen so große Summen vorgestreckt und sie sich als

Schuldner haben anweisen lassen; sie selbst würden ihre, ihrer Erben und

Nachkommen Habe, Gut und Nahrung nicht für eine fremde Schuld ver¬

pfändet haben, und das Landgericht würde dieses nicht stillschweigend zu¬

gegeben haben. Die ans Gewinngütern Angesessenen waren also niemals

nur 15jährige .steitpächter, sondern sie hatten ganz andere Rechte und

Pflichten. (Dies weist Müller zunächst für Limburg nach! 11.)

Die Eingesessenen Märkischer Gcwinngüter mußten ihre Hofesgcbäude

ja auch von jeher ans eigene Kosten ausführen und nntcrbalten. Hätten

sie wohl als bloße Zeitpächtcr ihr bares Vermögen verbaut ans einem

Besitze, der ihnen so ungewiß war? Sie würden sich, wenn das alte

Haus einstürzte, abbrannte, oder wenn in Kriegszeiten schwere Schulden

ans ihr Gut gehäuft werden mußten, sich an ihren Hofherrn gewandt

haben. Nein, sie hatten eine Art Erbrecht an ibren Gütern, suchten sich

selbst zu helfen oder nahmen die Hilfe und Wohltätigkeit ihrer Nachbarn

in Anspruch ; sie beluden sich und ihre Nachkommen mit drückender Schulden¬

last, verbürgten ihre und ihrer Erben Habe für Kapital und Zinsen der

öffentlichen Anleihen; oft bezahlten sie und ihre Erben dann 1^/z Jahr¬

hundert und länger an den Zinsen und tilgten die Hauptsummc bis ans

den letzten Rest, — und nach alledem sollten sie nur Zeitpächter sein? —

Sie sind dies nicht, sondern ihr Gut ist höchst wahrscheinlich eine

altwcstfällsche, von der Weisheit unserer Vorfahren und dem Geiste ihrer

Verfassung laut zeugende Zusammensetzung von Bauerlehn, Erbpacht und

Zeitpacht. —

Lehn, weil das Gut von einem Ehegatten ans den andern und auf

beider Leibeserben übergeht; Erbpacht, weil so lange dem Staate und

dein Hofherrn die Abgaben und Pächte von dem Gute richtig abgeführt

werden, die Familie, die es unterhat, nicht von demselben vertrieben, noch

ihre Pacht verändert ward; Zeitpacht, weil, so oft die Gewinnjahre um

sind, das Gut gewinnlos wird und dann das Lehn, die Pacht, erneuert

und das Gut abermals gewonnen werden muß.

Ist es nun für den Staat vorteilhafter, ob die in Frage stehenden

Güter in Zeitpacht vertan seien oder ob die sie kultivieren eine Art

Erbrecht daran haben? — Vaterland, Monarch, Staat, Krone, das

gemeine Wesen haben ein Interesse daran, daß, die solche Güter unter¬

haben, möglichst wohlhabend sind, denn der Ackerbau ist die Grundlage

der Preufi. Staatskräfle, und je größer die Menge der Erzeugnisse, desto

mehr vergrößert sich der innere Reichtum und Wohlstand der Nation,

— und 2. im Frieden wie im Kriege muß auf die Kraft und das

Vermögen derer, die die Bauergüter unterhaben, am ersten und meisten

gerechnet werden.

Es liegt in der Natur des Menschen, daß er sein vermeintliches

Erbteil anders ansieht und behandelt als das, wovon er nur Nutznießer

auf gewisse Jahre oder sein Leben lang ist. Im Westfäl. Kreise gab es
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im 18. Jahrhundert geistliche Wahlstaaten. Es giebt Republiken in rein
demokratischen Formen HSchweizl und erbliche Regierungen HPreußen).
Jedermann wußte schon damals, in welcher von diesen drei Verfassungen
die beste öffentliche Verwaltung ist, und wo sichs am ruhigsten und glück¬
lichsten wohnte: ob da, wo vormals der Nepotismus HBetterbegünstignngj
die wenigen Tage des alten hochfürstl. Oheims in der kürzesten Zeit zum
höchsten Ertrage zu bringen suchte, ob da, wo eine herrschende Familie
der andern ehemals durch demagogische Künste das Ruder und die Gelder
des gemeinen Wesens zu entwinden strebte, ob da, wo, wie in der Prenß.
Monarchie, ein Fürst regiert, dessem Hause die Staaten HProv.) seit
mehreren Menschenaltern angehörten, der seinen höchsten Rubin und
größesten Vorteil darin findet, sie weise zu beherrschenund sie blühender
noch, als er sie von seinen Vätern empfing, auf seine Nachkommenschaft
zu vererben. Nie ist, so viel bekannt ist, jemals den Bewohnern der
Prenß. Westfäl. Provinz eingefallen, zu wünschen, daß sie unter einem
geistlichen Herrn stehen oder Reichsbürger sein möchten. —

Der Mann, der Erbrechte auf sein Banergut hat, wird große, viel¬
jährige Mühe und Kosten erfordernde Anlagen und Verbesserungen an
seinem Gute machen, wenn er auch nicht seine Auslagen, sondern nur
mäßige Zinsen und diese allenfalls erst in der Folge davon erhält. Er
weiß: Kommts nicht ihm, so doch seinen Kindern und Nachkommen zu
gute. Er wird auch nicht besorgt werden, daß sein steigender Wohl¬
stand ihm Schaden bringen könne; von Jahr zu Jahr ergiebigere
Ernten lassen ihn nicht fürchten, daß ein anderer ihn ans seinem Besitze
vertreiben werde.

Der Zeitpächtcr wird sich hüten, am fremden Gute, daß er vielleicht
über wenige Jahre räumen muß, auf künftige Zeiten Verbesserungen zu
machen und von dem Versprechen, sie beim Abzüge zu vergüten, weiß er,
wie schwer es hält, den Wert solcher Verbesserungen vollständig zu ersetzen.
Er wird gegen das Ende seiner Pachtung Aecker und Wiesen erschöpfen,
nicht mehr erzengen, als eben nötig ist, um seine Abgaben zu bestreiten
und dafür sorgen, daß alles auf dem Hofe so ein Ansehen bekomme, daß
andern die Lust vergeht, ihn bei der neuen Verpachtung zu überbieten. —

Auf die Englische Landwirtschaft kann man sich nicht berufen, um
die Zeitpacht unserer Banergüter zu empfehlen, da Engl, und Westfäl.
Boden, Ackerbau, Geldreichtum, Nationalcharakterpp. durchaus verschieden
sind. Auf die armseligen Jrländer, die auch Zeitpächter ihrer Kartoffel¬
felder sind, beruft man sich nicht; will man Engl. Pachtungen, dann muß
man auch gleich bleibende Kornpreise durch Prämien auf die Ein- und
Ausfuhr des Getreides einführen und noch vieles andre, was England
hat, das wir zu nnserm Glück nicht haben, noch je verlangen. Z. B. bei
unserer bisherigen feststehenden Pacht und dem Erbrechte, das der Bauer
am Hofe hatte, ist auf jedem Banerhofe seit undenklichen Zeiten das
Altenteil, die Leibznckt hergebracht. Dadurch ist bejahrten, unvermögenden
Landleuten eine hinlänglicheVersorgung ausgemacht.



— 118 —

Diese weise, gute, schöne Einrichtung unserer Vorfahren hat die

glückliche Folge, daß ans dein platten Lande in der Grafschafts^Mark fast

gar keine Arme sind, die dein gemeinen Wesen zur Last fallen. Mit

Einführung der Zeitpacht wird die Leibzncht wegfallen. Die unvermögenden

Kinder der Abziehenden werden die Zahl der Ortsarmen vermehren, dann

werden hohe, drückende Kirchspiels-Armentaxen, über die man so sehr in

England klagt, nötig werden n. a. Folgen eintreten, davon wir zu unserm

Glück bisher nichts wußten.

Das beste, was das Märkervolk in seiner Verfassung hat, stammt

ans den deutschen Wäldern. Unter den Krondomainen der Grafschaft

Mark sind viele Banerhöfe. Diese sind vormals ans allerlei Art bewirt¬

schaftet worden. Man sagt, sie seien zu einer gewissen Zeit in Zeitpacht

vertan gewesen. Man hat es nachmals für das Interesse des Monarchen und

das Wohl des Landes am zuträglichsten gefunden, sie in Erbpacht auszutnn.

Jetzt sind die sie unterhaben, Erbpächter. Die Erfahrung bestätigt

immer mehr die Weisheit dieser Einrichtung. Wie hat sich der Ertrag

dieser Güter, die Wohlhabenheit der Erbpächter gehoben, und wie sicher

und leicht erhält die Krone von ihnen ihre Einkünfte! Die Geschichte

der Verwaltung der Märk. Domainenhöfe, wollte man sie bis zu den

Clevischen Herzögen zurückverfolgen, würde auch vieles aufklären, was die

Frage: ob Zeit- oder Erbpacht? betrifft.

Ferner: Nicht nur der Hofherr erhielt von solchen Pachtgütern seine

Pacht, sondern auch der Staat hatte Rechte an diese und zwar größere,

ausgedehntere, nähere. Der Gutsherr hat nur seine einsgewordene Pacht,

das Gut sei in Erb- oder Zeitpacht ausgetan, — zu fordern; — die

Ansprüche des Staates dagegen sind unbestimmt, sie steigen oder fallen

nach den mehrern oder mindern Bedürfnissen des gemeinen Wesens. Der

Staat geht dem Hofherrn vor; er hält sich an den Pächter vor allem

ans und zuerst. Also hat er das nächste und höchste Interesse dabei, daß

der, welcher das Gut kultiviert, möglichst wohlhabend und zu aller Zeit

im Stande sei, seine Pflichten zu erfüllen.

Vor Jahrhunderten ist in der Mark von den damaligen Grundbesitzern

der bei weitem größte Teil der Banergüter, — darunter die hier in Frage

stehenden Pachtgüter, — dem Vaterlande aus die Bedingung geweiht und

hingegeben worden, daß die diese Güter kultivieren, für alle öffentliche

Lasten zu allen Zeiten stehen, — andre Güter dagegen von denselben

befreit worden sind. — Der märkische Bauer weiß es, und er darf stolz

darauf sein, daß er mit allem, was er ist und hat, dein Vaterlande ge¬

weiht und hingegeben ist. Er ist verbunden (denn er besitzt auf diese

Bedingungen den Hof), seine Väter tatens, er wird es tun, sein Geld,

sein Vieh, seine Früchte dem geineinen Besten und zwar früher und eher

als alle andern, aufzuopfern. Dann — erst dann, — wann diese vorderste

geweihete Reihe gefallen ist, — nichts mehr hat, nichts mehr kann, dann

treten die Hofherrn für diese ihre Güter ein und stehn für sie dein Vaterlande.

Das alles würde nicht mehr sein bei einer veränderlichen Zeitpacht.



Anders stand es mit den Viehweiden-Pachtungen! Sie ergaben in
teuren Iahren eine Pacht, bei der man in wohlfeilen Zeiten zugrunde
gehen mußte.

Gesetzt, die aufgeklärteren und für das gemeine Beste opferwilligen
Hofherrn würden — Zcitpachtgüter angenommen — ebenfalls dem Vater¬
lande ihren letzten Heller zum Opfer bringen (was der Verfasser in
keinerlei Zweifel zieht) —: sollten nicht einige 1000 wohlhabende Bauer¬
familien in schnell eintretenden, lauge anhaltenden Gefahren mit barem
Gelde, Pferden, Vorspan», Naturalien pp. geschwinder, leichter, aus¬
dauernder helfen können, als ihn diese Hundert sehr reicher Familien
zu helfen imstande wären? — In der Regel wird kein Reichtum zäher
festgehalten als der, welcher dem Bauerstande zuteil wird. — Der
Laudmanu bei seiner Lebensart ist weniger Versuchungen zum übermäßigen
Aufwände ausgesetzt, als die andern Klassen der Gesellschaft. Freilich ist
keine Regel ohae Ausnahme! Die Familien, welche gegenwärtig unter
uns die ansehnlichsten Grnndbesitznngen oder Geldreichtümer haben, zeichnen
sich, wie bekannt, durch einen Geist der Ordnung, der Häuslichkeit, der
Sparsamkeit und Mäßigung aus, der für die untere» Stände eiü nach-
ahmnngswürdiges Beispiel ist. Der Luxus, deu diese weise vermeiden,
droht unter unser» Landlcuten einzureißen, wenn nicht, wie zu erwarten
ist, kräftige Maßregeln der Negierung ihm Grenzen setzen. — Seit einigen
Menschenaltern (vor 1300!) mindert sich die Anzahl der Geschlechter,
welche in der Grafschaft Mark die weitläufigsten Grnndbesitznngen haben,
auffallend! — Von vielleicht mehr denn 600 Geschlechtern, welche einst
im Mittelalter hiesige Grunceigentümer waren, mögen nur wenig über
30 noch vorhanden sein H1800!), und mehr denn eins ist dem Erlöschen
im Mannesstamme vielleicht nahe.

Wenn der Fall einträte, daß durch Heirat, Erbschaft oder Lehnfall
die hiesigen Grnndgütcr an sehr wenige einzelne Geschlechter fielen, die
dann nicht mehr so vaterländisch wie unsere Hofherrn dächten, unter uns
wohnten und für das allgemeine Beste auf jede Art tätig wären, die bei
ihren Verpachtungen nur das Maximum herauszubringen suchten, ins
Ausland gingen oder nach Britten Sitte in den Hauptstädten Europas
ihre Einkünfte verzehrten, — was für unübersehbare Folgen würde dies für
die Mark haben! — Ohne eine furchtbares Heer würde bei der Weltlage
die Preuß. Monarchie ihre Selbständigkeit und Glückseligkeit nicht lange
besitzen!

Hart war des Mittelalters Dienstmannsrecht HKindlingers
Münster'sche Beiträge, ll. Bd., S. 124 n. ff. und Urkunden-Sammlung
Nr. XIU, lüt. X U. — Das Märkische wird nicht milder gewesen sein
als das Cölnische!), wie das Recht des Herrn über seine Leibeigenen
noch hin und wieder hart ist. — Unter Dienstmanns-Recht stand noch im
Anfange des 16. Jahrhunderts der größte Teil der damaligen Hofherren
in der Mark. Ihr Gut war Mannlehn ihres Herrn, des Herzogs von
Cleve; sie waren schuldig, ihre Söhne und Töchter zu verheiraten nach
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seiner Willkür; er berechtigt, von ihnen den Sterbefall zu ziehen pp.

Bei einer geschichtlich konstatierten Veranlassung verlangten die Herzöge

Johann, Vater und Sohn, von der Grafschaft Mark ein beispiellos großes

Opfer! Es ward ihnen freudig dargebracht. Die ans den hiesigen Pacht¬

höfen damals Angesessenen taten dabei so gut ihr Acnßerstes, als die

übrigen Landeseinwohner. — Dafür ward ihren Hofherren der große

Freiheitsbrief von l5l0 ausgefertigt, der die Fesseln des Dienstmanns¬

rechtes für immer zerbrochen hat. (v. Steinen, W. G., I. Tl., S. 525,

Urk. l 1!) 'I — Groß und schwer war die Schuldenlast, welche der

Illjähr. Krieg und die nachmaligen verwüstenden Kriege Ludwigs XIV.

über die steuerbaren Güter in der Grafschaft Mark brachten; mehrere

Geschlechtsfolgen hat man dies ans unfern Bauerhöfe» sehr drückend

gefühlt, bis es endlich überstanden ist.

Gewiß habe» diese n. a. edle Rücksichten unsere Hofherren bewogen,

den Nachkommen derer, die jenes taten, die dieses duldeten, die Bauer¬

güter nicht aufzukündigen, gesetzt auch, sie wären dazu berechtigt gewesen.

Man hat sie ihnen vielmehr für die alte feste Pacht gelassen, in welcher

einsichtsvolle Männer die Weisheit unserer Vorfahren bewundern, die die

Größe dieser Pacht gerade so einzurichten wußten, daß der Bauer auf

dem Gute als ein behaltener Mann leben, seinen Hofherrn befriedigen

und dem Staate seine Bedürfnisse abführen kann, was bei einer ver¬

änderlichen Pachtung nicht so leicht sein möchte. — (Folgt Hinweis auf

Mißbrauch der Güte des Hofherrn durch Grobheit und Stolz als Folgen

des plötzlichen Reichwerdens, welcher veranlaßte, daß nicht mehr alles

beim Alten blieb und die Frage nicht rechtlich untersucht und entschieden

wurde: Ist, der das Bauergut unterhat, nur Zeitpächter, oder hat er eine

Art von Erbrecht an ihnen?)

Es würden aber die Vergehungen und Unarten Einzelner der sehr

zahlreichen, achtungswürdigen Klasse der Mitbürger nicht zugerechnet werden.

Unter der Regierung des besten Monarchen sFr. Wilh. II. oder III.?)

fühlten sich alle Markaner wohl. Es würden gewiß die nicht aus ihrer

ruhigen, sichern Lage herausgeworfen und von ihrem Anteil an der allge¬

meinen Glückseligkeit ausgeschlossen werden, deren Väter für uns die

Lasten des Elends trugen, deren Schweiß unser Geburtsland schuldenfrei ge¬

macht hat! Wer würde jetzt zu ihnen sagen: „vstsrss mi^rats oolouiU

(„Ziehet ab, wandert weiter!") — Sie würden fragen dürfen: wohin?

da im Lande alle Höfe besetzt sind und die Gesetze das Verziehen ins

Ausland verbieten. — Friedr. d. Gr. habe beim Antritt seiner Regierung

das ewig denkwürdige Gesetz gegeben, daß bei zweifelhaften dunklen Rechts¬

fragen zwischen ihm und seinen Untertanen die Gerichtshöfe allemal gegen

ihn entscheiden sollten; unsere großmütigen Hofherrn würden bei der vor¬

stehenden Provinzial-Gesetzgebung dieses hohe Beispiel zum Muster nehmen.

/) Herzog Johann von Cleve und Johann, sein Sohn, gaben der Ritterschaft
in Cleve und Mark verschiedene Freiheiten, besonders die Lchnsolge auch ans die
Töchter. 1510.
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Auf jeden Fall dürfe der Banerstand in der Grafschaft Mark zuver¬

sichtlich erwarten, daß über sein Verhältnis zu den Gütern, die er unter¬

hat, das förmliche Recht weise, gerecht und billig entscheiden werde! —

Frei aber wird bleiben die Aufsuchung des wirklichen Rechts in dieser

Sache. „Wir werden darüber zur Gewißheit kommen, wenn „Kindlingers

Geschichte des Westfäl. Banerbofes" erscheinen wird. — Das Vorstehende

würde nicht geschrieben sein, wenn sie da wäre!" —

D. Einige amtliche Belege.

jDopia.j

Wir Landstände ans der Ritterschaft und Städte der Grafschaft Mark

zeugen und bekennen Kraft dieses:

daß, nachdem bey uns Anfrage geschehen, ob in gemeldeter seiner

Königlichen lUajsstnt Grafschaft bey denen Banren- oder Pacht-

Gütern das jus porpotuo (lolonio im Gebranch sehe, oder nicht?

daß an keinem Ort der Grafschaft Marck dergleichen jus vor¬

handen, noch wie solches die Gewinn-Notnln udiguo ausweisen,
odsorvirt worden.

Urkundlich unserem Lindioorum Unterschrift und hier vorgedrückten

dieser Städte Jnsiegel. So geschehen

(llsve aufm allgemeinen Landtage den 13. Dsoorndor 1711.

?stsr (stsoi'K DronsirstorA,

Märkischer Ritter Landszmäions.
Davidis

Städte-L^ndious.

Dopia.

Schließlich sind die Zeit- oder L e i b p a ch t g ü t e r,

welche auf Lebzeiten zweyer, höchstens dreyer Leiber entweder öffentlich

denen Meistbietenden verpachtet oder sonsten ad dies vitao gegen Ab¬

lieferung gewisser Pächte und anderer Urasstationon eingezogen worden

und mag, so wenig beim Leben, als nach Versterb sothaner Leiber kein

Rentmeister, Schlütterer oder sonst ein Bedienter neue Leiber darauf

erteilen, oder einige Wechselnng ohne Lpsoial-Ordrs gestatten noch ver¬

leihen; sondern es fallen sodann diese Güter lediglich dem Herrn offen und

zur eigenen gefälligen Disposition anHeim, lägen auch davon unter anderen

die Leibpachts-Briese von etlichen Stücken Landes in der Dzunsrt Vreyland

Morgen pp. vom Jahre 1561 und von Dnoms Ward eis ^nno 1527.

Hiebcy sub 21"- 10 11 eine Probe ab; und sind diese diejenigen Güther,

wovon vorgcdachtc alte Amts-Ordnung im Anfang, auch die sub 27°- 12

anliegende Ordnung mit mehreren: Erwähnung thnt, mithin Disponirt,

wie es damit gehalten werden solle.

Wir ersterben pp. pp. pp. pp.

EIsvs, den 7^" Loptsmstor >736. Die Clevische Regierung.
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Hosolutro. sDopia).

Vorstehern des Ambts Dlmrn. und Isorlolru wird auf dieses vom

Groß-Canzler von Looochi der hiesigen Regierung romittirotss nromorialo

zur Hosolutron ertheilet:

daß weder eine bloße Anzahl von 10, 13 und mehren Jahren,

noch auch ein Vorgewinn, oder daß ein Anpächter Namens der

Eigeuthümere die Drrora abtrage, die Natur einer Zeitpacht

änderen und in eine Erbpacht verwandeln kann, sondern daß

diese Statt finden solle lediglich von einer spooralou Donvoutiou,

oder ausdrücklich in Doutracliotoirio erstrittenen Dossossiorr

abhangen muß, weil sonst ultra littorum des Pacht-Coutrakts

blos zum Draosuckits der Eigenthünier, eine Intorprotatio

oxtonsrva Platz haben würde, welches aber mit allen Rechten

streitet.

Daß dannenhero, weil von dem vormahligen Hofgcrichte in

den Fällen, wo keine Erbpacht stipulirot ist, die Limplox Dooatio ot

Donäuotio mit Grunde angenommen, es auch dabep künftig um

so vielmehr sein Verbleiben behalten müße, da roZularitor keinem

durch ein Gesetz die Dispositiv über sein Eigentum benommen

werden kann, mithin solcher Gestalt der Iiuplorautou Suchen

als unstatthaft zu verwerfen seye, und hätten diese um so

viel mehr sich zu bestreben, durch keine übele Wirthschaft und

Aufführung denen Eigentümern zu ihrer Verfaßnng Anlaß

zu geben.

(Novo im Regieruugs-Rath den 25R? ^.uZust 1749.

Aolr. Dotor von Rasskolck.

von Ivoonon.

Loutsutig.. (Dopia).

In Sachen des Iloroubool: zu Holtlrausou, Beklagten und ^.ppollauton,

wider den Hoffiskal Ftriodsolr als Duratorour der rninnrounou ^uua

Datrina ^.romkorgs, Kläger- und ^.ppollautiu,

Erkennt der erste Formt der Königlichen Preuß. (Ilsvo-Märkischen

Regierung

für Recht

daß das Erkänntniß des Gerichts zu Druolr äo publioato den

131^ kdokr. l80l dahin abzuändern:

daß' Kläger mit der Klage abzuweisen, und die Kosten

beider Instanzen zu oompousirou.

Dann daß bcy den Banren-Gütern in der Grafschaft keine Erb¬

pacht vermutet, sondern solche in der Regel für bloße Zeitpachts-Güter

gehalten worden, beruhet auf eine unikorms Dbssrvaim, die nicht

allein schon in Xrmo 1749 durch die, bei Anwesenheit des damaligen



Großkanzlers von doeochi der Vorsteheren und Eingesessenen der Aemter

Unna und Issrlolln von der Regierung erteilte Lssnlution bezeuget

worden, sondern auch durch nachherige unzählige Urteils-Sprüche be-

stättiget ist.

Von Rechts wegen.
U. 8. lÄdors.

^VüIiinZ.

Uudl. im Gerichte Lruolr

den IM! July 1801.

3d. Oiilllranssn,

Gerichtsschreiber.

U. Die Umgestaltung der alten Verhältnisse durch

die französische Invasion (1806—-1814).

Die bislang leidenschaftslos behandelte Frage trat in ein neues

Stadium mit Eintritt der französischen Invasion; sie wurde zu einer

brennenden, und als der Herausgeber des „Allgemeinen Banernkalenders",

der Präfektnrrat Or. Arnold Mallinckrodt in Dortmund, mit seinen

„Belehrungen des Bauernstandes" auftrat, entwickelte sie sich zu einer

sehr heftigen Controverse.

Der unselige Friede zu Tilsit lieferte n. a. auch die Grafschaft Mark

in die Hände des ersten Franzosenkaisers Napoleons I. Napoleon unter¬

stellte sie bis zum März 1808 einem General-Gouverneur und verlieh sie

dann dem zum Großherzog von Berg ernannten Joachim Mnrat, seinem

Schwager. Mnrat avancierte bereits am 1. Juli 1808 zum König von

Neapel, und am 3. März 1809 inachte Napoleon seinen Neffen, den

Prinzen Lonis Napoleon von Holland, unter Vorbehalt seiner vormund¬

schaftlichen Regierung zum Regenten der von Mnrat abgetretenen

Länderdistrikte.

Die neuen Laudesherren waren eifrig bemüht, den bisher gut deutschen

Ländern Gesetze nach französischen Mustern zü geben. So hatte schon

Mnrat „Joachim, von Gottes Gnaden Großherzog von Berg, Prinz und

Groß-Admiral von Frankreich", durch ein Dekret, „Gegeben zu Uontain»

dloau den 13. Osesindsr 1807", der Mnnicipal-Verwaltung der Städte

und Gemeinden des Großhcrzogtnms Berg eine „gleichförmige Organisation"

verliehen. Am 1. Januar 1810 wurde das französische Civil-Gesetzbnch

in der Mark eingeführt und am I. Februar 1812 auch die französische

Gerichtsverfassung.

Ans die Umgestaltung der gntsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse

der annektierten Länder, also auch der Grafschaft Mark, sollten vor allem

die Kaiserlichen Verordnungen vom 12. December 1303 und vom

13. September 1811 wirke».

Beide mögen hier folgen.
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^xtrait

6es lVknutes cie

Zecrewirei ie ci'^wt.

Ml Camp ImpsrinI äs i^lnäiiä

Is 12. Hsosmdrs 1308.

^ A j) 0 ! e 0 n

r/'//r?//st e/ r/e /a

(?o/?/rÄe/^/w/? /^///>/ e/c. 6/u

r/e

Zur le rapport 6e nos

ministres cie la justice, cie

I'luterieur et cies kunanees.,

Xvtre conseil ci'Utat en-

tenäu,

Xous ÄvoiiZ ctecrete et

äecretons ce gui suit:

^it. 1.

^ somptsr äu zur äs In pudli-

sntiou äu prsssnt äsorst, ls

ssrvntzs, äs <zuslgus unturs ciu'il

soit, ninsi czus tous iss äroits

st odiiAntious lgui en äsrivsnt,
sout ndolis änus tous Iss stnts

S0MP0LNNt lo Clrnuä - Ouslrö

äs Itsi'A st äs lüisvss. T>ss
si - äsvnut ssrks st oolous

zouirout ninsi ezus Iss nutrss
Irnditaus äu äit lürnnä-Duolrs äs

In plsuituäs äs äroits sivils.

A uszu g

aus den Urschriften des
Staats-Secretariats.

Im kaiserlichen Lager zu Madrid

den 12. December 18l)8.

N a p v l e o u,
Kaiser der Franzosen, König

oon Italien, Beschützer des

rheinischen Bundes ?c. zc.

Großherzog von Berg.

Aus den Bericht unserer

Minister der Justiz, des

Innern, und der Finanzen.

Nach Anhörung unseres

Staats - Ruthes haben Wir

beschlossen und beschließen

was folgt:

Art. 1.

^>on dem Tage der Verkündigung
des gegenwärtigen Decretes anzu¬

rechnen, ist die Leibeigenschaft,

welcher Art sie auch sehn mag, so wie

alle darauf gegründeten Rechte und

Verbindlichkeiten in allen das Groß¬

herzogthum Berg und Cleve aus¬

machenden Staaten abgeschaffet. Die

ehemahls Leibeigenen und Colonen

sollen alle bürgerlichen Rechte in ihrer

ganzen Ausdehnung gemessen, so wie

alle andere Bewohner des genannten

Großherzogthums.
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llert. 2.

ll>s soloust st. Is xsrtsFs ötsdli

5 so titrs, sutrs lös LsiAusurs

st Iss solons, «out sgslsiusut

sdolis. I^ss solous souirout, ü

titrs äs xroprists ploiuo st

sutisrs, äll ooloust st äs toutss

sss äsxsllälllloss, s l'sxosptiou
äss dois äs sonstrustioll st äs

Irsuto kutsis. s. 1'sAsrä äss gusls

il ssrs ststus oi-sxres.

^.rt. 3.

8out slzolis suns inäsmuits;

1°. I^s äroit äs äomsstisits;

2°. I-s äroit äs lVIsuumissisu

et ä'skkrsllslrisssmsnt,

3°. Ds äroit mortusirociui u'sst

xss stsdli sur llll oolonst,

4°. Dss sorvsss, rsäsvsusss
äs trsvsux umunsls ou äs

trsnsxort st toutss untres

rsäsvsusss porsounsllss.

L.rt. 4.

3out slzolis svss iuäsmuits

los äroits rssultsus äu oolonst,
ssvoir:

1°. Ds äroit mortusirs ou äroit

äs susoossion;

2°. Do äroit ä'sntrös ou äroit

ä'sämission ä'uu nouvssn

solon s 1s. souisssnoo äs

stusukruit Izsrsäitsirs;

3°. Do äroit äs rstour ou äs

supprsssion äs lwisukruit

lrsrsäitsiro, lorscMo ls so-

loll llö Isisss pss ä'lrsritisr

spts ü Illi suoosäsr.

Art. 2.

Das Colonat und die unter diesem

Titel bestehende Theilung zwischen

den Gutsherrn und den Colonen ist

aufgehoben. Die Colonen sollen

das Colonat sammt allen dazu ge¬

hörigen Pertinenzien als volles und

unbeschränktes Eigenthnm besitzen,

mit Ausnahme des Bau- und hoch¬

stämmigen Holzes, in Ansehung

wessen hiernnten näher wird ver¬

fügt werden.

Art. 3.

Abgeschafft sind ohne Entschädigung

>) der Gesinde Dienst Zwang;

2) das Recht der Freylassung

und die Freykäufe;

3) der Sterbfall, der nicht ans

einem Colonate haftet;

4) die Frohnden, Hand- oder

Spanndienste, und alle

andere persönliche Dienst¬

leistungen.

Art. 4.

Abgeschafft sind gegen Eutschädi-

dignng die ans dem Colonat ent¬

springenden Rechte, nämlich:

1) der Sterbfall oder das

Recht der Erbfolge,

2) die Erbgewinn - Auffahrts¬

oder Weinkanfsgelder bey

Auflassung eines neuen Co¬

lonen zum Erbuießbrauche;

!Dj der Heimfall oder die s Er¬

löschung des Erbnießbranches,

wenn der Colon keine zur

Auflassung auf das Colouat

geeignete Erbeu hinterläßt.
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3.

Dös Lölöns Söröllt tölllls il'aL-

guittsr, oamms öi-llövant, toutös

lös röllsvauoss laxes, ou arZöirt

ou ön llaturö, aux törmös lls
lsurs voutrats.

^.rt. 6.

D'illclöillllits zzour lös clroits

mortnairö, ä'ölltrss öt äs rstour,

sorn. röZlöö äs Ars-ü-^rö sutrö

lös partiss, clans lös trois mois

gui suivroirt la pudllöntloll llu

prssut lldorst. Dss transs-otioll

passöss n. est okkst ssront rsoi-

xroc^uöillollt olzIiZlltoirös.

^.rt. 7.

871 u'a äks 1s.it suöllvö von-

vöntion clsus ls töi'Mö llö trois

mois, I'inclöillllitö clu 8öiANöur
ssrs tlxöö clö ls. illsnidrs sui-

vsntö, ssvoir:
?our lös oolousts lls lg eon-

töllsnöö clö oiir^nsiitö sryöns ou

su-clössous, 1ö prix 6u dsil, un
lös rsäövgllöös trxss suullöllös

clu oolou ssront suZmöntsö clu

clixidms 6ö Isur procluit.
Dour lös oolollsts su ässsus

clö oillgusuts srpöns, ursis clout

Ig oontönsnos u'sxööÄö pss oout

oillcgusutö srx>öns, lös clitss rolls-

vsnöös snnuöllos ssront suZ-

msntöss clu nsuvibinö; öl pour
lös oolousts su clsssus clö oout

oillgusutö srysns, öllös ssront

suAmsutss clu lruitisnis.

Cöttö inclsrnuitö ssrs xg)'öö

sux söiAnsurs, xsr lös oolons,

tous lös sns öt sux mömss sya-

czuss sux c^uöllss öös llsrniörs

saut tölllls ts solclsr lsurs prix
äö dsil ou röüövgllöos tlxös.

Art. 5.

Die Colonen bleiben wie vor

dem gehalten, alle bestimmten Ab¬

gaben, an Geld oder an Natural¬

leistungen, abzutragen nach Inhalt

ihrer Contracte.

Art. 6.

Die Entschädigung für die Rechte

des Sterbfalles, der Auflassung und

des Heimfallcs soll binnen drey

Monaten nach Verkündigung des

gegenwärtigen Dccrets durch gütliche

Vereinbarung zwischen den Partheyen

festgesetzt werden. Die zu dem Ende

getroffenen Vereinbarungen sollen

gegenseitig verbindlich seyn.

Art. 7.

Wird in dem Zeitraum von drey

Monaten keine Vereinbarung ge¬

troffen, so soll die Entschädigung

des Gutsherrn ans folgende Weise

festgesetzt werden, nämlich:

Für die Colonate, so fünfzig

Morgen oder weniger enthalten,

soll der jährliche Pachtpreis,

oder die bestimmten jährlichen

Abgaben um 1/16 tel erhöhet
werden.

Für die Colonate so in ehr

als fünfzig aber nicht mehr als

löl) Morgen enthalten, sollen

die obenerwähnten Abgaben um

1/9 und für die Colonate von

mehr als 156 Morgen sollen

sie um 1/8 erhöhet werden. —

Diese Entschädigung soll dem Guts¬

herrn von den Colonen jährlich

an den nämlichen Terminen ent¬

richtet werden, an denen die

Pacht - Gelder und andere be¬

stimmte Leistungen fällig sind. -
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Ds prsmisr pniomsut ss ksrn

au tsrms Is plus proslrnin gni

sslroirn nprös Iss trois mois 6s

In pudlioation 6u prsssut dssrst.

^.rt. 8.

I-S8 ssiZnsurs US ponrront

rsslnwor sontrs In iixntion gni

prsssds gn'n In sdnrgs 6s pronvsr

c^us I'indsmnis sst nn dsssons 6s

rnoitis 6s ss Hus, dnns I'nnsisii

ordrs 6s shosss, ils nnroisnt su

n psrssvoir pour Is droit mor-

tnnirs st pour Is droit 6'sutrss,
su övnlnnnt Is luoutuut nnnnsl

6s sss droits d'nprss In totulits

6s Isur produit, pour Iss trois
dsruisrs sns ou ils suisssut sts

sxigidlss, su supposnnt gw'il

dsvoit ss prssontsr uu 6s sss

sns dnns slrngus intsrvnlls 6s
30 nnnsss.

I-ss solous us ssrout ndmis

n rsslnmsr gus l'orscpr'ils pour-

rout justilrsr gus, pur suits 6s

1'uuAiuoututiou 6s lsurs rsds-

vnusss tixss, sur ls pisd oü slls

ss trouvs röZIss, ils nuroisut n

xnz-sr plus gus Is produit totnl
du droit ruortunirs st du droit

d'outrss, su prsuuut, pour dnss,

ls tnux st In krnstiou gui visu-
usut cl'strs dstsrmiuss.

idlouodstnut Iss rsslnmntions

gui pourrout strs knirss pur

I'uus ou I'uutrs purtis, Iss

solous sontiuusrout n pnz-sr

luudsmnits nssordss uu ssig-

nsur, tslls gu'slls sst irxss

pur I'nrt. 7; st Is ssigusur

dsvru s'su soutsntsr jnsgu'n

so cprdl uit sts stutus pur

I'uutorits soiupstsuts.

Die erste Zahlung dieser Entschä¬

digung soll an dem Termine geschehn,

der zunächst nach Ablauf der drcy ersten

Monate nach Verkündigung des gegen¬

wärtigen Decrets eintreten jwird.

Art. 8.

Die Gutsherrn können gegen die

vorstehende Bestimmung nur in so

ferne Beschwerde ^ führen, als sie

beweisen, daß die Entschädigung

weniger als die Hälfte desjenigen

beträgt, was das Recht des Sterb¬

falles, »nd der Auflassung nach der

alten Ordnung der Dinge ihnen

würde eingebracht haben, wenn der

jährliche Betrag dieser Rechte an¬

geschlagen wird, nach der Summe

ihres Ertrages in den drey letzten

Fällen, wo sie hätten eingefordert

werden können, nnd unter der

Voraussetzung, daß ein solcher Fall

alle dreyßig Jahre eintreten würde.
Die Colonen sollen nur. dann be¬

fugt scyn, Beschwerde zu führen,

wenn sie darthnn können, daß sie

nach dein bestimmten Fnsse festge¬

setzte Vermehrung ihrer bestimmten

Abgaben mehr betrage, als den

Totalcrtrag des Sterbfall- und Auf-

lassnngs-Rechtes, nach dem oben

zum Grunde gelegten Anschlage, nnd

nach der darauf beruhenden Durch¬

schnitt-Rechnung. Aller Beschwerden

ungeachtet, die von der einen oder

der andern Seite erhoben werden

könnten, müssen die Colonen fort¬

fahren, die ihrem Gutsherrn ge¬

bührende Entschädigung so zu ent¬

richten, wie sie durch den Art. 7. fest¬

gesetzt ist, und der Gutsherr hat sich

seiner Seits mit der so bestimmten

Entschädigung zu begnügen, bis von

der competenten Behörde ein anderes

wird entschieden seyn.
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^.rl. 9.

ä'our Sürsts ässjäroits rsssrvss

an ssl^nsur, il nv pourra, saus

son soussntsmsnt tsrmsl, strs

proosäs ü nnoun purtuFS ov.

äsmsnbrsmsul äu oolonut, äuus

äss portions moinärss cpus äs

äix urpsus strasnus.

.H/orsgus äss purta^ss uuronl

eu lisu äuus Iss proport.ious si-

ässsus prssoritss, Is ssiFusur st

Iss solous ästsrmiusrout, sntrs

sux, In korms st lujguulits äs Is,

rspurtitiou äss rsäsvunses sur

schugus pnrtis äu ovlonat.

8'il um poiut sts kalt äs von-

vsutiou ü ss sujst, sutrs Iss pur-

tiss, Sirius Ist st olrucgus pos-
sssssur ssrout soliäulrsmsnt ol>-

liZss, suvsrs 1s ssiZusur, pour In
totmllts äss rsvsuus st äs I'iuäsiu-

uits gui lui sont rsssrvss.

^.rt. 10.

l^ss rsäsvunvss auslsunss, prs-

stutlons st iuäsmuitss uu prallt

äu ssi^usur, soit cpcksllss atksstsnt

taut au purtis äu solouut, au

nrsrus slurcgus pisss ts tsrrs

ssparsmsut, suivuut 1s partes

cpu su uurolt sts kalt, saut äs-
olarsss rnvlrstuläss.

(1s ruslrut us pourra strs rs-

kuss lorsc^us Is possssssur äs

taut au partls äu solonat, otkriru

äs pu^sr au ssi^usur In soiurus

äs ssut kranes su oapitnl pour

uns rsuts auuuslls äs cpuatrs
t'rauos su rsvsuu.

H/ss prsstatious su Armins st

su uaturs ssrout svulusss, ä sst

sü'st, aux prix moz'sus äss

ruarslrss psuäaut las viuZt oiulg
äsruisrss auusss.

Art. 9.

Zur Sicherung der dem Guts¬

herrn vorbehaltenen Rechte dürfen

die Colonate nicht ohne ausdrückliche

Einwilligung des Gutsherrn in

Stücke vertheilet oder zersplittert

werden, die weniger als 19 Morgen

enthalten. Werden Theilnngen vor¬

genommen, die obiger Bestimmung

gemäß sind, so liegt es dem Guts¬

herrn, und seinen Colonen ob,

die Art der Vertheilnng der jähr¬

lichen Abgaben auf jeden Theil

des Colonats, und den Betrag

derselben unter sich festzusetzen;

haben die Partbeye» deßsalls keine

Vereinbarung getroffen, so bleibt

jedes Stück, und jeder Besitzer

dem Gutsherrn für die gesammten

Einkünfte und Entschädigungen,

welche ihm vorbehalten sind, soli¬

darisch verpflichtet.

Art. 19.

Sämmtliche dem Gutsherrn zu¬

stehende alte Leistungen, Abgaben

und Entschädigungen, sie mögen auf

dem ganze» Colonat, einem Theile

desselben, oder zu Folge der

etwa vorgenommenen Theilung

ans irgend einem einzelnen Stücke

davon haften, sind für loskäuflich

erklärt. Dieser Loskauf soll nicht

verweigert werden können, wenn

der Besitzer des ganzen Colonats,

oder eines Theiles desselben

dem Gutsherrn für ein jähr¬

liches Einkommen von 4 Francs

ein Kapital von 199 Francs zu

zahlen anbietheu wird. Leistungen
in Gctraide und andre natural

Abgaben sollen zu dem Ende nach

den Mittlern Marktpreisen der 25

letzten Jahre angeschlagen werden.



^rt. 11,

?onr Sürsts du pnismsnt dss

rsdsvnnoss dss oolons, st susgn'ä

ss cius osllss-oi nisnt sts rnolro-

tsss, Iss ssiAusnrs oonssrvsront,

sur 1s oolonnt st sur sss pnrtiss

sspnrsss, Iss droits st privilöZss

gui sont stndlis pur I'urt, 2103,

M. I, du Lods i^inpolson, uu

protrt du vsudsur, d'uns pro-

prists konoidro, sur Is prix pro-
vsnnnt ds In vsnts: ils ssrout

tsuus, ü sst slkst, ds xrsudrs

insoriptiou uu rs^istrs dos trvpo-

tlrvpuss, duus Iss dslnis ciui

ssrout dstsrrniuss, pur lu loi,

sur Iss Ir^potlrsiguss.

^rt. 12.

I-ss orsuusisrs gui, snsciuss isi.

ou ruison dss dsttss dus siAusur,

uvoisut uu droit d'Irz-potlrdpus

sur uu oolouut, us pourrout plus
sxsrosr ss droit sur Is konds du

oolouut rusms, ui sur uuouuo ds

sss döpsudnusss; ruuis, Iis uurout

droit dR^potlrscgns, ü olrurZs

d'iusoriptiou, sur Iss prsstutious

rsssrvsss uu ssiZusur; st ils

pourrout su poursuivrs I'sxpro-

xriutiou,

^rt. 13,

t)uuut uux dsttss soutruotsss

pur Iss oolons, soit rstusllss uisut

sts, soit ciu'sllss u'uisut pus sts

soussutiss pur Is ssiZusur, süss

us pourrout, su uusuus ruuuisrs,

udsstsr Iss prsstutious rsssrvsss

u ss dsruisr. d,ss droits d'Ir^-

pottröciuss, pour sss srsuuoss,

ssrout trnusksrsss, u olrurAs d'iu-

ssriptiou, surlskouds du oolouut st

Iss uutrss propristss dss dsditsnrs.

Art. 11,

Zur Sicherheit der Zahlung der

den Colonen zu Last liegenden

Leistungen sollen die Gutsherrn, bis

zu deren Loskauf ans das Colonat,

und die davon getrennten Theile,

die Rechte und Privilegien behalten,

welche der Art, 2103 No. 1, des

Code Napoleon dem Verkäufer eines

Grund-Eigenthums zur Sicherheit

des Kaufpreises gewähret. Sie

müssen zu dem Ende die Ein¬

tragung in das Hypothekenbuch

innerhalb der Frist nachsuchen,

welche das Gesetz über die Hypo¬

theken bestimmen wird.

Art. 12.

DieGläubiger,diebisherfür Schul¬

den der Gutsherrn ein hypothekarisches

Recht auf ein Colouat besaßen, können

ihr Recht weder ans das Colonat, noch

auf eine Pertinenz desselben geltend

machen; sie behalten hingegen ihre

Hypothek auf die dem Gutsherrn vor-

behaltcneu Leistungen, unter der Ver¬

bindlichkeit, dieselbe in vas Hypo-

thekenbnch eintragen zu lassen, und

können auf gerichtliche Veräußerung

dieser Leistungen antragen.

Art. 13.

Die von dem Colonen contrahirten

Schulden, sie mögen von dem Guts¬

herrn bewilliget seyn oder nicht,

können ans keinen Fall die diesem

vorbehaltenen Leistungen beschweren.

Die dieser Schulden wegen den

Gläubigern zustehende Hypothek geht

auf den Boden des. Colonats und

die anderen Besitzungen des Schuld¬

ners über, in so fern sie darauf

eingetragen werden.

9
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^rt. 14.

Oos oolous eonssrvsrout, a

titos äs propolsts, toret 1s bois
äs ooustrustiou st äs Irauts

t'utais äszzsuäaut äu eolouat, st

äsut Iis out su, ssuls, 1a souis-

sause sus<gu'a es souo.

Iis auront s^alsmsut 1a poo-

xrlsts zzlsius et sutisos, et saus

axoir sZanä aux i-apxoi'ts c^ui
sxlstoisut si-äsvaut sutrs-sux

st 1e ssi^usur, äs tout 1s dols
äs soustruotlou st äs liauts

tutais cM ss trouvs äaus llsuolos

äs 1a terms st rsxanäu isolsmsut
sur Iss tsrrss äu oolouat.

^.rt. 15.

8'il ss trouvs äss bois äs

ooustruotlou st äs Irauts tutais,

äspsuäaut äu oolouat, autrss e^us

osux ässigmss a 1'artisls psrss-

äsut, st äout 1a souissauss alt

sts ooiuiuuuE sutrs 1s ssi^usur

st 1s oolon, ou z)our Iss c^usls

11 alt sts rsssrvs ^us 1 uu us

pourrolt pas tairs äss souxss

saus 1s soussutsrosut äs 1'autrs, sss

liois ssrout xarta^ss, zzar xortious

öZalss, sutrs 1s sslgusur st 1s oolou.

tlrrt. 16.

Li 1s ssiZusur a su ssul 1s

äroit äs proosäsr aux souxss
äss Kols äs ooustruotlou et äs

tutais, soruxris ä 1'artisls xrsos-

äsut, ä la slrarZs äs touruir au

oolou 1a ciuautits äs Kols ussss-

sairs xour 1'sutrstisu äss kütiiusus,

1s olüturss st sutouraZss, st pnur

Iss iustruiusus aratoirss, Is sol st

1s Kols ssrout xartaZss, sovoir:

Osux tisrs au ssiZusur, st uu
tisrs au oolou.

Art. 14.

Die Colonen sollen das Eigen¬

thum alles bau- und hochstämmigen

Holzes behalten, welches zu dem

Colonate gehört, wenn sie bisher

den ausschließlichen Genuß davon

hatten; eben so soll den Colonen

das volle und uneingeschränkte

Eigenthnm des bau- und hoch¬

stämmigen Holzes zustehen, welches

sich ans dem Hofraum, und einzeln

auf den Länderye» des Colonats

zerstreut befindet; ohne alle Rück¬

sicht ans die bisherigen Verhält¬

nisse zwischen ihnen und den Guts¬

herrn.

Art. 15.

Findet sich bau- und hoch¬

stämmiges Holz, so zu einem

Colonate gehörte, und unter dem

vorherigen Artikel nicht begriffen

wäre, dessen Benutzung dem Guts¬

herrn und dem Colon gemeinschaft¬

lich zustand, oder welches ohne

beyderseitige Einwilligung nicht ge¬

hauen werden dürfte, so soll

dasselbe zu gleichen Theilen zwischen

dem Gutsherrn und dem Colon

getheilt werden.

Art. 16.

War der Gutsherr bisher aus¬

schließlich berechtigt, bau- und hoch¬

stämmiges Holz in den in dem

vorigen Artikel begriffeneu Holzungen

unter der Verbindlichkeit zu fällen,

dem Colon das zur Unterhaltung der

Gebäude, der Befriedigungen, und zu

den Ackerwerkzeugen erforderliche Holz

verabfolgen zu lassen, so solider Boden

und das Holz dergestalt getheilt

werden,daß der Gutsherr zwey Drittel,

und der Colon ein Drittel erhalte.
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^.rt. 17.

Ds pgrtgAs gurg lisu, ägus Iss

msiuss proxortisuss, your 1s sol

st 1s bois gssru g lg. suxsriieis,
si 1s eolou gvoit ssulsrusut Ig.

jouissguss äs tsut ou äs pgrtis

äs lg Zlguäss.

^.rt. 18.

Dos ksrsts (gui ooutiöuusut,

Sil lusrus tsms, äss Kols äs von-

strustisu st äs Irguts tutgis, st

äss dois tgillis, Lsrout pgrtgZsss

äs mguidrs cgus 1s ssiZusur oll-

tisuus Ig pi'vprists ä'uus xgrtis

äs sol st äs Kols (sgus äistiustiou

ä'ssxssrs), xrgportiouuss g Ig
vglsur äu bois äs Irguts kutgis

st äs soustrustiou czus xroäuit.

Ig korst sutiörs; st Is solou Ig

xroprists äs I'gutrs xgrtis äs

sol st äs dois xroxortionuss g
Ig vglsur äu bois tgillis.

^.rt. 19.

Dss solouL «gui, zzgr Luits
äs S0uvsutious kgitss gvso Iss

ssigusurL, ont sts gkkrguvliis äu

ssrvgZs, st c^ui out gociuis Ig

xosssssiou äu oolougt, g titrs äs

Izgil sruplritsoticgus, ou g tout

gutrs titrs, )ouiront SAglsruout

äs tous Isurs äroits sivils, sou-

kormsursut g I'grt. 1. äu gzrsssut
äsorst.

^.rt. 20.

Routss äispositions ooutrgirss,

cgui zzourrout gvoir sts Ltipulsss

ägus Iss soutrüts, sout äsolgrsss
uullss st äs uul skkst.

Art. 17.

Die Nertheilung des Bodens, und

des darauf stehenden Holzes soll

nach dein nämlichen Verhältnisse

Statt finden, wenn der Colon nur

den Genuß der Eichelmast ganz

oder zum Theile hatte.

Art. 13.

Die Holzungen, welche sowohl

bau- und hochstämmiges Holz als

auch Schlagholz enthalten, sollen

dergestalt getheilt werden, daß der

Gutsherr einen dein Werthe des

bau- und hochstämmigen Holzes,

welches die ganze Holzung enthält,

angemessenen Antheil des Bodens

und Holzes (ohne Rücksicht der

Eigenschaft) und der Colon den

andern mit dem Werthe des Schlag¬

holzes im Verhältnis; stehenden

Thcil des Bodens und Holzes

eigenthümlich erhalte.

Art. 19.

Die durch Vereinbarung mit

ihren Herrn freygelassenen Colone»,

die als Erbpächter oder unter was

immer für einen andern Titel zum

Besitze des Colonats gelangt sind,

sollen ebenfalls alle bürgerlichen

Rechte genießen in Gemäßheit

des Art. I. des gegenwärtigen
Decrets.

Art. 20.

Alle entgegengesetzte Bestimmun¬

gen, die in den Contracten ent¬

halten seyn könnten, werden hierdurch

für nichtig und unwirksam erklärt.
9*
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^,rt. 21.

?outö8 Is8 di8po8ition8 du

xrsssut dssrst sout dsslnrss8

oommunss, st ssront a,ppliguss8

nux po88S88Sur8 attransbis, st

sux oolouats utlsrmss xnr lmil

srnxlritsoticMS.

^.rt. 22.

tlos Niuistrss, dans Is (traud-

Duvlrs, sout ostarZss ds 1'sxs-

sutiou du prs8sut dssrst.

SiAns,

?ai' I'IÄripidrour,

Is Nwistrs ssorstÄrs ä'stat

8IAQS, K.

?our eozzis eoirtoullis

Is voillto äs I'IZinpws.rllillistrs äosrinauoss

SIMS,

Oki'tiüö eontoruas,

SIMS, Is LV?.

Art. 21.

Alle Verfügungen des gegen¬

wärtigen Decrets werden als gleich¬

geltend erklärt für die freygelassencn

Besitzer, und die in Erbpacht über¬

tragenen Colonate, und sollen ans

dieselben angewendet werden.

Art. 22.

Unsere Minister im Großherzog-

thum sind mit Vollziehung des

gegenwärtigen Decrets beauftragt.

Unterz. Napoleon.

Aus Befehl des Kaisers,

der Münster Staatssecrctär

Unterz, Hugo B. Mar et.

Für gleichlautende Abschrist

der Rcichsgraf Fiuanzminister

Unterz. Gaudin.

Als gleichlautend bescheiniget

Unterz. Der Ritter Beugnot.



Nr. 43. Kaiserliches De er et, die im Grotzherzog-

thuin abgeschafften Rechte und Abgaben betreffend.

Im Palast zu Compicgnc, dcu 13tcn Scptcmbcr 1811.

Kaiser der Franzosen, König von Italien,

Beschützer des Rheinbundes, Vermittler des Schweizer¬

bundes, 2c.

Um die Rechte und Abgaben zu bestimmen, welche in nnserm Groß-

hcrzogthnm Berg nach dessen neuer Organisation als abgeschaft betrachtet

werden müssen, um die Beschwernisse zu heben, zu welchen unser kaiser¬

liches Decrct vom 12ten December 1308 Veranlassung gegeben hat, und

um daselbst die Art des Besitzes der Güter, so wie die Ausübung der

auf denselben haftenden Gerechtsame und rechtmäßigen Abgaben mit den

Grundsätzen des Gesetzbuches Napoleon in Uebereinstimmung zu bringen;

Nach Einsicht des Gutachtens unseres Staatsrathes,

Ans den Bericht unseres Ministers und Staatssecretairs,

Haben Wir verordnet und verordnen folgendes:

Erster Titel.

Von den durch die Gesetze über die directen und indirecten

Auslagen abgeschasten Abgaben.

Erster Artikel.

Es sind ohne Entschädigung abgeschaft die Gebühren, welche die

vormaligen Finanz-, Kriegs- und Domänen-Kammern, und überhaupt die

vormaligen Landesherren derjenigen Gebiete, woraus unser Großherzogthum

Berg bestehet, oder die Grundherren in dem Umfange ihrer Herrschaften

von den unbeweglichen Gütern oder dem Viehe erhoben; dergleichen sind:

1) Vvgteyschatz;

2) Rauch- und Schatzuugshafer;

3) Ausschlag;

4) Aerarien-Geld von Heimbergern;

5) Fntterhafer;

6) Hehl- und Gemeindegeld, Hehlhafer;

7) Schatz;

8) Beeden;

9) Kuheschatz, Schatzrinder, Kuhegeld;

10) Schatzhafer;

11) freyer Znschatz;
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12) Geld- und Naturalrenten von Klostergütern, Hundcgeld, Kuhe¬

schatz, Hühner- und Maygeld;

13) Malzhafer- und Malzhaferheller;

14) Lenzenhafer;

15) Geißen- und Ziegengeld;

16) Maybutter;

Art. 2. Es sind gleichfalls ohne Entschädigung abgeschaft und

durch die indirecten Auflagen ersetzt, die Accisen, die Industrie-Steuer

und andere Abgaben womit der Handel, die Consnmtion oder der Betrieb

der Künste und Handwerke belastet waren; dergleichen find:

1) Wirtschaftsgeld, Herberg und Schildrechte;

2) Nahrungsgeld;

3) Ladengeld;

4) Bannweingeld;

5) Amt- nndSchankgeld, und die damit in Verbindung stehende

Herbstrente;

6) Accise von Fleisch und Fleischgcld;

7) Hausier- und Handlungsgeld;

8) Brandweinkesselgeld, Setzgeld;

9) Musickpacht;

10) Scheerenschleiferpacht;

11) Lumpensammlerpacht, Schuhelappenpacht;

12) Kesselflicker- und Knpferhandelpacht;

13) Spenglerpacht;

14) Landmesserpacht;

15) Viehschneiderpacht;

16) Schornsteinfegerpacht;

17) Abdeckerpacht;

18) Schneider- und Schnster-Abgabe;

19) Apotheker-Abgabe;

20) Weisgcrbcr-Abgabe;

21) Kalkbrennerey- und Kalkofenreeognition;

22) Ziegelbrennerey;

23) Weinessigfabrick;

24) Hanfsammlen;

25) Weinzapf, Weinschenk;

26) Stellegeld;

27) Accise von Bäckern;

23) Rindzungen;

29) Zeitungsrecognitionsgeld;

30) Geleitshämmel, Judenschatz;

31) Licent zu Sohlingen;

32) Abgabe bei Successionssällen, wie zuin Bepspiel zn'eh Procent

von lachenden Erben;



33) Stapelgelder;

34) Aerariengeld und ähnliche Abgaben beyin Verkauf liegender

Guter;

35) Schiffahrtsgeld nach Frankfurt;

Art, 3. Eben so sind ohne Entschädigung abgeschaft die Gebühren,

welche unter der vormaligen Verwaltung entweder für die Ertheilung

nicht mehr bestehender Privilegien, oder für Befreyung von den Aufgeboten

oder Ehchindernisseu, oder als Beytrag zu den Kosten der öffentlichen

Verwaltung und der Rechtspflege, oder endlich als Anerkenntnis; oder Be¬

zahlung des herrschaftlichen Schutzes entrichtet wurden; dergleichen sind:

1) Postrecognition;

2) Zunftgeld und Zunftabgabe;

3) Freygedingsgelder;

4) Geld- und Naturalabgaben von den Stuhlfreycn;

5) Lehncanon der Stadt Hattingen für ihre bisherige Gerichts-

- barkeit;

6) Ambachtsgeld;

7) Gebühren bey Dispensationen von Alter und Grade;

8) Dispensationsgeld vom Aufgebote;

9) Gevatterschaftsgeld;

10) Vogtshafer, Vogt- und Schultheissenhafer;

11) Feuerhühner, Nanchhühner, Gräsenhühner, Rauchgeld, Herren¬

hühner, Hühnergeld, Küchelgeld;

12) Grävenhafer, Grävenwicken, Grävenfntter;

13) Gogrävcnhafer, Gogrävenhühner;

14) Kanzleynothwendigkeiten;

Art. 4, Das in unserm Großherzogthum Berg unter dem Namen

von Bastardsfällcn bekannte Bastardsrecht wird auf die Einziehung der

erblosen Nachlassenschaft beschränkt; es hat nur statt zum Vortheile unserer

Domänen und bloß in dem Falle des Absterbens ohne Testament, und

in Ermangelung der durch die Artikel 765 und 766 des Gesetzbuches

Napoleon zu der Nachlasseuschaft natürlicher Kinder berufenen Erben.

Zweyter Titel.
Von dem Lehens-und emphyteutischench Rechtsverhaltnisse.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Verfügungen.

Art. 5. Die durch unser Decret vom 12ten Januar 1869 ver¬

ordnete Abschaffung des Lchensverhältnisses wird auch auf das emphyten-

tische Rechtsverhältnis; anwendbar erklärt.

ch ErbzinSlichen. Die NmxNMusis oder NinxliMass, griechisch, f. Erbpacht,
Erbzinsgut, Erblchcn.
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Art, 6. Als Folge der Abschaffung des Lchensvcrhältnisses erkennt

das Gesetz keine andere Güter mehr, als Allodialgüter.

Alle ans diesem Rechtsverhältnisse entstehende Obergewalt und Macht

über die Güter oder über die Personen sind abgeschaft,

Art, 7. Die Abschaffung des emphyteutischen Verhältnisses zieht

jene der Rechtsuuterstellung, nach welcher dafür gehalten wurde, daß der

Verpächter des nutzbaren Eigenthnms eines Ailodialgrnndstückes das Ober-

eigenthum desselben behalte, nach sich.

Art. 8. Dem zu Folge wird dafür gehalten, daß das volle Eigen-

thum einer jeden unbeweglichen Sache, dieselbe mag vorhin lehnbar oder

ursprünglich allodial gewesen sehn, in den Händen dessen, welcher das

nutzbare Eigenthnm davon hat, beruhet.

Art. 9. Jene nutzbaren Lehens- oder herrschaftlichen und emphyteu¬

tischen Rechte, welche gemäß den hiernach folgenden Bestimmungen bis

zur Ablösung bestehen bleiben, werden den bloßen Grundrenten und Grnnd-

lastcn gleichgestellt.

Art. 19. Der Schuldner dieser Rechte kann die Güter worauf

solche haften, ohne Einwilligung des Gläubigers vcräusseru, verpfänden

oder mit Hypotheken beschweren.

Art. 11. Die Verfügungen der drey vorstehenden Artikel sind auf

die in dem Großherzogthum Berg unter den hiernachfolgenden Be¬

nennungen bekannten Güter anwendbar; nämlich:

1) Erbpachtgüter;

2) Emphyteutische Güter;

3) Leib- oder Erblcibgewinnsgütcr;

4) Erbbehändigungsgüter;

5) Hobs- und Behändignngsgüter;

6) Erbzinsgüter;

7) Lathengüter;

8) Kurmudgüter;

9) Kurmedigegüter;

19) Sattelgüter;

1t) Freygüter;

12) Stuhlfreye Güter;

13) Erblehn;

14) Herrengüter;

Und auf alle andere von gleicher Natur, wie sie auch immer ge¬
nannt werden mögen.

Art. 12. Die in einigen Theilen des Großherzogthums unter dem

Namen Leib- und Zeitgewinnsgüter bekannten Güter sollen nach
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den nämlichen Grundsätzen behandelt, und es soll in den hiernachfolgenden

Fällen dafür gehalten werden, daß sie den Inhabern dem vollen Eigen¬

thum nach, jedoch mit Vorbehalt der dnrch das gegenwärtige Decret bis

znr Ablösung beibehaltenen Abgaben, zugehörcn, nämlich:

Wenn die Inhaber beweisen werden, Istens, daß die Gebäude ihnen

zugebören; 2tens, daß ihre Familien vom Vater ans den Sohn, während

drey Generationen wenigstens, diese Güter benutzt haben; 3tens, daß der

Pachtschilling während dieser Zeit gleichförmig gewesen ist, oder daß die

Erhöhungen oder Verminderungen desselben weder in dem Steigen oder

Fallen des Preises der Lebensmittel, noch in dem bloßen Willen des

Verpächters, sondern in ausserordentlichen Ereignissen wodurch der Umfang

oder der Ertrag des Gutes vermehrt oder vermindert worden ist, ihren

Grund gehabt haben; 4tens, daß sie allein alle gewöhnliche und ansser-

gewöhnliche Auflagen bezahlt haben;

Vorausgesetzt jedoch, daß sie mit dem Beweise dieser vier Umstände

noch den Beweis eines der folgenden Umstände verbinden:

Istens. Daß die Güter ihnen mit der Bestimmung, solche nicht

ohne Einwilligung des Verpächters zu veränssern, zu verpfänden oder mit

Hypotheken zu beschweren, übergeben worden;

2tens. Daß der Verpächter sich die Befugnis; vorbehalten hat, zur

Bestimmung des Brautschatzes oder der Versorgung der Kinder mitzu¬
wirken.

3tens. Daß im Falle der Heirath des Pachters, dessen Frau ein

Gewinngeld zu zahlen verpflichtet war:

4tens. Daß die Eltern oder der Ueberlebende von ihnen, nach

Uebertragung dieser Güter an eins ihrer Kinder, fortgefahren haben, einen

Thetl der in dein Pacht begriffenen Güter unter dem Titel von Leibzucht

zu benutzen.

Alles jedoch mit Vorbehalt des Gegenbeweises, welcher für den Ver¬

pächter entweder aus einem rechtskräftigen Erkenntnisse oder aus einer

förmlichen Anerkennung von Seiten des Pachters entstehen könnte.

Art. 13. Ausser den in dem vorigen Artikel bestimmten Fällen

wird dafür gehalten, daß die darin bemeldten Güter dem VerPachter ge¬

hören, und der Inhaber derselben wird nur als bloßer Pachter betrachtet.

Art. 14. Die Bestimmung des vorhergehenden Artikels ist auch

ans die, bloß für zwey oder drey Generationen, in Erbpacht gegebenen

Güter anwendbar;

Deßgleichen aus diejenigen Güter welche ans eine gewisse und be¬

stimmte Zeit, die sich nicht über neun und neunzig Jahre beläuft,

gegen Erbzins verliehen worden.



Zweytes Kapitel.

Von den ohne Entschädigung abgeschaften Rechten.

Art. 15. Das Lehen- oder Gntsherrliche Einstandsrecht, das Vor¬

kaufsrecht (protimisis) und überhaupt jedes Recht, kraft dessen ein vor¬

maliger Herr an die Stelle des Ankäufers eines zu seinein Lehen- oder

Lathengericht gehörigen Gutes eintreten konnte, ist abgeschaft.

Art. 16. Es sind ohne Entschädigung und ohne Ausnahme abge¬

schaft alle Banngerechtigkeiten von welcher Natur sie seyn mögen, und

besonders der Mühlenzwang, nämlich:

Istens. Das Recht die Einwohner zu zwingen, zur Mühle zu

kommen;

2tcns. Jedem andern zu untersagen, in dem Bannbezirke Mühlen

zu erbauen;

Ztens. Die benachbarten Müller zu verhindern, in dem Bannbezirke

ihr Gewerbe zu treiben.

Art, l7. Denjenigen, welche in früheren Zeiten von Privatpersonen

durch Kauf oder unter einem andern dem Kaufe gleichgeltenden Titel der¬

gleichen durch den vorstehenden Artikel abgeschafte Banngerechtigkeiten

erworben haben, steht kein Anspruch auf Entschädigung oder Ersatz des

Erwerbnngspreises zu.

Art. 13. Die Pächter welche früherhin, ohne alle andere Güter

oder beybehaltene Rechte, eine Mühle oder einen andern Gegenstand dem

ein Zwangrecht anklebig war, gepachtet haben, sind befugt, binnen einer

Frist von dreyszig Tagen, von der Verkündigung des gegenwärtigen

Decrets an zu rechnen, von ihrer Pacht abzustehen, und sie haben, in

diesem Falle, auf keine andere Entschädigung Anspruch, als ans Ersatz des

Weinkaufs und Nachlaß der Miethe und der Pacht, nach Verhältnis; des

durch die Aufhebung dieses Rechtes verursachten Nichtgenusses. Ist diese

Frist verlaufen, so wird dafür gehalten, daß die Pacht bis zum Ende der

bedungenen Zeit fortgesetzt werde.

Art. 19. Diejenigen, welche eine Banngerechtigkeit zugleich mit

andern Gütern, Aeckern, Wiesen oder mit beybehaltene» Rechten in Pacht

genommen habe», können bloß eine mit dem Betrage des aufgehobenen

Rechtes in Verhältnis; stehende Verminderung des Weinkaufs und des

Pachtgeldes fordern; doch soll es dem Eigenthümer frey stehen, alle in

dem Pachtvertrage begriffene Gegenstände gegen verhältnißmäßige Zurück¬

gabe des bereits erhobenen Weinkaufs zurückzunehmen, und darüber

nach Belieben zu verfügen, wenn er sich mit dein Pachter über den

Betrag der Verminderung nicht gütlich vereinigen kann.

Art. 29. Eben so können diejenigen welche eine Mühle oder einen

andern Gegenstand, dem ein Bannrecht anklebig war, gegen eine Erbreute



oder einen Erbzins übernommen haben, nnr eine verhältnißmäßige Ver-

mindernng der ihnen zur Last stehenden Abgaben verlangen, der Pacht¬

vertrag mag diesen Gegenstand allein oder auch zugleich beybehaltene oder

loskänflich erklärte Güter oder Rechte in sich begreifen. Für die gegebene

Vorhener können sie keine Entschädigung oder Ersah fordern.

Art. 2t. Alle und jede Frohnden oder Hand- und Spanndienste

sind gleichfalls ohne Entschädigung und ohne Ausnahme abgeschaft.

Art. 22. Von der in dem vorstehenden Artikel enthaltenen Ab¬

schaffung sind die Dienste ausgenommen, welche die Pachter vermöge ans

bestimmte Zeit lautender Pachtverträge verschulden.

Art. 23. Die^statt der Frohnden in Geld oder Lebensmitteln ans-

bednngenen Leistungen sind, wie die Frohnden, an deren Stelle sie ge¬

kommen, abgeschaft.

Art. 24. Die unter den hiernachfolgenden Benennungen vor¬

kommenden Abgaben haben die Vermnthnng gegen sich, daß sie von Frey-

lassnng oder Freykäufen herkommen, und sind folglich, in Ermangelung

des Gegenbeweises, ohne Entschädigung abgeschaft, nämlich:

1) Rheinfnhrgeld;

2) Brandholzfuhrdienste;

3) Lastfnhrgeld;

4) Fruchtschneidergeld;

5) Mähergeld;

6) Pfluggeld, Pflughafer;

2) Landbanfnhrengeld;

8) Dreschergeld;

9) Weingeld und Weinfahrtsgcld;

10) Wachtgeld;

11) Befreynng von der Landjagd;

12) Dienstgeld, Diensthafcr, ohne weitere Benennung;

13) Hand- und Spanndienste.

Art. 25. Das Nämliche gilt von jeder andern als Preis der Ent¬

lassung ans der persönlichen oder vermischten Dienstbarkcit verschuldeten

Abgabe, wie Manumissionsgeld, Burgholzgeld, Schloßholzgeld

und andere dieser Art.

Art. 26. Es sind ohne Entschädigung abgeschaft die mit dem Be¬

sitze der Lehen verbundenen persönlichen Dienste und die Rechte oder

Abgaben in natura oder in Geld, welche deren Stelle vertreten, der¬

gleichen sind:

1) Lchnpferdegelder;

2) Satteldienstgelder;

3) Gerade und Heergeweide;
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4) Ehehühner;

ö) Hundshafer;

6) Hundelegegeld;

7) Rüdengeld, Hundelager, Hnndcgeld;

8) Jägerhanf;

9) Jägerbrod;

10) Lnntenwerck;

11) Herberggeld, Grävenatznng;

12) Wildförster- und Jägerhafer, Wildbannshafer;

13) Pflanznngsgelder;

14) Baufestgelder.

Art. 27. Die in nnserm Großherzogthnm Berg unter den hiernach

folgenden Benennungen bekannten, an die Domäne» verschuldeten Abgaben

werden, unter Vorbehalt des dein Kläger anfliegenden Gegenbeweises, als

herrschaftliche Abgaben oder Auflagen vermnthct; nämlich:

1) Nenjahrsgeld und Glockcnthaler;

2) Wickengeld;

3) Gefahrschilling;

4) Mark' und Eggergeld;

ö) Festnngsgeld, Festnngshafer;

6) Hahnenhafer;

7) Schweingcld zu Altena und Plettenberg;

8) Herrenrindergeld;

9) Entscheiderhafer;

10) Gülten;

11) Stohegeld;

12) Blutzehente.

Art. 28. Der Rottzehente ist in Ansehung der künftig gerottet

werdenden Grundstücke abgeschaft, und kann mithin weder von unseren

Domänen, noch von dem Grundherrn, noch von dem allgemeinen Zehent¬

herrn, noch von dem Pfarrer erhoben werden. Der Rottzehente, welcher

auf den wirklich in Cultur befindlichen Gründen besteht, soll den näm¬

lichen Regeln wie der alte Zehente unterworfen seyn.

Art. 29. Der Sterbfall, vermöge welchem der Grundherr oder

Verpächter einen mehr oder minder beträchtlichen Antheil ans der Mobiliar-

Nachlassenschaft des verstorbenen Pachters erhielte, ist ohne Entschädigung

abgeschaft.

Das Nämliche ist der Fall mit dem unter dem Namen Besthanpt,

Köhrrecht, Kurmut oder Kurmede bekannten Rechte das beste Stück

zu nehmen.

Dieses letzte Recht wird jedoch in sofern beybehaltcn, als es aus

einem Colonate haftet; in diesem Falle soll es aber in der hiernach be¬

stimmten Art ablösbar seyn.
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Drittes Kapitel.

Von den ablösbaren Rechten.

Art. 30. Es sind nur ablösbar und sollen bis zur geschehenen

Ablösung nach wie vor bezahlt werden, alle nutzbare Lehens- oder emphy-

teutische Rechte und Verpflichtungen, welche in den vorstehenden Artikeln

nicht ausgenommen worden sind, und den Preis und die Bedingung einer

ursprünglichen Verleihung von Grund und Boden darstellen.

Art. 3l. Als solche werden, mit Vorbehalt des Gegenbeweises,

vermuther,

Istens. Alle Abgaben, welche nur von dem Eigenthümer oder dem

Besitzer eines Grundstückes, so lange er Eigenthümer oder Besitzer ist,

und nach Maßgabe der Dauer des Besitzes bezahlt werden und ver¬

schuldet sind.

2tens. Alle zufällige Rechte, welche entweder wegen der mit dem

Verkäufer, dem Käufer, den Beschenkten, de» Erben und allen andern

Nachfolgern des vorigen Eigenthümers oder Besitzers vorgegangenen Ver¬

änderungen in dem Eigenthum oder dem Besitze eines Grundstückes, oder

wegen Veränderung der VerPachter verschuldet sind.

Art. 32. Es wird mithin vermuthet, daß alle an die Domänen

unseres Großherzogthums Berg oder an privat Grundherren verschuldete

und unter den hiernach folgenden Benennungen bekannte Abgaben, als:

1) Schloßhafer;

2) Neunkirchergefälle;

3) Knechtsrechte;

4) Weidgeld;

5) Neujahrsgeld;

6) Stephanshafer;

7) Hufenhafer;

8) Grävenschuld;

9) Zins- und Körbegeld;

10) Beuelshafer;

11) Käsegeld;

12) Lehnzinsen, Lehnpfluggelder;

13) Mühlenbeweisgeld;

14) Schuldschweine;

15) Pfenningsgeld;

16) Ochsengeld;

17) Wortgelder;

18) Erbpachten und Auhafer;

19) Gartenkorn;

20) Hofstädtegeld;

21) Medergeld;
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den Preis und die Bedingung einer ursprünglichen Verleihung von Grund

und Boden darstellen, und bis zur Ablösung beibehalten sind, es sey

denn daß die Schuldner beweisen, daß solche von einer Leheusdieustbarkeit

oder von einer vormaligen Auflage herkommen.

Art. 3?. Gleichfalls sind beybehalten die wegen Anlagen auf flöß¬

baren oder schiffbaren Flüssen verschuldeten Abgaben fWasserrecognitiouen).

Art. 34. Die unter der Benennung von Mast- und Nachmast-

hafcr bekannten Abgaben sollen beybehalten werden, in sofern als die

Schuldner die Mast und Nachmast, wofür sie bezahlt werden, genießen.

Das Nämliche gilt von der unter der Benennung Geschirrholz¬

hafer bekannten Abgabe.

Art. 35. Das unter der Benennung dritter Fuß, dritter

Pfenning, tsrtia innroulis, oder jeder andern von gleicher Natur, be¬

kannte Recht, welcher auch dessen Betrag seyn mag, soll als Sonverainitäts-

recht in denjenigen Gegenden, wo solches zum Besten der Domänen über

öde und wüste Heiden, Sümpfe und andere uncultivirte Gründe ausgeübt

wurde, beybehalten werden; mit Vorbehalt der Uns und denjenigen,

welchen wir die Befugniß dazu übertragen werden, zustehenden Klage auf

Abtheilung, um das Drittel oder den sonstigen Theil, welcher uns an

besagten nngetheilten Gründen gebühret, als ein besonderes Gut absonderen

und begrenzen zu lassen; und eben so mit Vorbehalt der nämlichen Klage,

welche die Gemeinden gegen uns anheben können, um ihnen ihre zwey

Drittel oder ihren sonstige» Antheil an besagten Gründen abgesondert

anweisen zu lassen.

Art. 36. Der durch die Artikel 24, 25 und 27 den Grundherren,

und durch die Artikel 3l und 32 den Schuldnern vorbehalteue Gegen¬

beweis kann durch alle in den allgemeinen Gesehen über die Grundrenten

gestattete Beweismittel geleistet werden.

Art. 37. Sind über ein und das nämliche Gut mehrere Urkunden

oder Anerkenntnisse vorhanden, so soll diejenige welche für den Inhaber

am wenigsten lästig ist, vorgezogen werden, ohne Rücksicht ans das mehr

oder minder ältere Datum; jedoch bleibt dem Verpächter die Klage auf

Mißbilligung oder Abänderung gegen diejenigen dieser Anerkenntnisse,

welche nicht schon die Präscriprion für sich haben, vorbehalten, wenn der¬

selbe weder in Person noch durch einen Bevollmächtigten darin als Partey

aufgetreten ist.

Art. 38. Die Verpächter können anfänglich binnen drehen Monaten

nach der Verkündigung des gegenwärtigen Decrets, und in der Folge alle

acht und zwanzig Jahre von den Schuldnern eine neue Urkunde fordern.

Art. 39. Die Verpächter behalten, zur Sicherheit der ihnen ver¬

schuldeten Abgaben und zufälligen Rechte, und bis zur Ablösung, das
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Vorzugsrecht welches der Artikel 2103 des Gesetzbuches dem Verkaufet

auf die verkaufte unbewegliche Sache wegen Bezahlung des Kaufpreises

bewilliget.

Zu diesem Ende können sie binnen einer Frist von sechs Monaten,

vom Tage der Verkündigung des gegenwärtigen Decrets an zn rechnen,

eine hypothekarische Eintragung ans die zur Zahlung der ablösbaren

Abgaben und zufälligen Rechte verhafteten Guter verfugen lassen.

Art. 40. So lange die Abgaben in grntmra und die zufälligen

Rechte nicht gutwillig, oder wo es Statt hat, von den Gerichtshöfen in

Geld und auf eine bestimmte Summe ausgerechnet seyn werden, kann der

um die hypothekarische Eintragung nachsuchende Gläubiger provisorisch und

ohne Nachtheil der Rechte des Schuldners, den ungefähren Werth bestimmen.

Art. 4t. Unabhängig von aller hypothekarischen Eintragung behält

der Verpächter das Recht, in Gemäßheit des Artikels 1184 des Gesetz¬

buches Napoleon, den Vertrag aufheben zu lassen, wenn die Abgabe

binnen zweyen Jahren nicht bezahlt wird.

Art. 42. Der Verpächter, welcher durch eine hypothekarische Ein¬

tragung sein Vorzugsrecht gesichert hat, soll für alle einklagbare und durch

Präseription nicht erloschene Rückstände ans dein Kaufpreise der zur

Zahlung der Rente verhafteten unbeweglichen Sache vor allen andern

minder privilcgirten Gläubigern befriediget werden.

Art. 43. Wird der Vertrag wegen Nichtvollziehung aufgehoben, so

fallen die für die Zahlung der Rente haftenden Güter wieder an den

VerPachter, und zwar frey von allen Lasten und Hypotheken womit sie

von dem Pachter oder Schuldner der Rente beschwert seyn möchten;

wegen der Rückstände hat der Verpächter aber nur eine persönliche Klage

gegen den Schuldner, es sey denn, daß er in gehöriger Zeit eine hypo¬

thekarische Eintragung genommen habe.

Art. 44. In Gemäßheit des Artikels 12 unseres Decrets vom

12ten December 1808, können die Gläubiger, welche bisher wegen Schulden

des Verpächters ein Hypothekrecht auf das Obereigenthum hatten, dieses

Recht weder ans die unbewegliche Sache selbst, noch auf eine Pertinenz

derselben geltend machen; sie behalten aber ihre Hypothek auf die

Rente, unter der Verbindlichkeit, daß sie solche in der für die Er¬

haltung der älteren Privilegien und Hypotheken vorgeschriebenen Frist
eintragen lassen.

Art. 45. Diese Eintragung geschieht auf einen Aufsatz sowohl gegen

den Schuldner als gegen den Gläubiger der Rente, in der Form und für

die Gebühren, wie solches durch unser Decret vom 3ten November 1809

wegen der alten Privilegien und Hypotheken vorgeschrieben ist.

Art. 46. In der Folge können die für ablösbar erklärten Renten

kein Gegenstand einer Hypothek mehr seyn.
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Art. 47. Unser Decret vom 12ten December 1898 ist, so viel die

Befugniß zur Theilnng der mit Renten beschwerten Güter oder die

solidarische Verbindlichkeit der Theilcnden betrifft, in keinem Stücke abge¬

ändert. Die Theilenden sollen persönlich für ihren Antheil und hypo¬

thekarisch für das Ganze zur Abtragung der Rente gehalten seyn.

Art. 48. Der VerPachter, welcher ausser den von dem Pachter z»

zahlenden jährlichen Abgaben noch ein besonderes Nutzungsrecht hatte,

wie Holzschläge, Mästung, S.chweidgang oder andere dergleichen, soll dafür

entweder durch Abschätzung oder durch Abtheilnng entschädiget werden.

Die auf den Pertinenzen der unbeweglichen Sache zerstreut flehenden

Bäume sollen ohne Unterschied und ohne Entschädigung dem Pachter

zngehören.

Art. 49. Bis zur Ablösung der durch die vorstehenden Artikel

beybehaltenen Renten behält der VerPachter das Heimfallsrecht in den

durch die alten Gesetze oder durch die mit dem Pachter verabredeten Be¬

dingungen bestimmten Fällen.

Art. 59. Die lehen- und gruudherrlichen Arreste sind abgeschaft;

doch bleibt den Gläubigern der nicht ohne Entschädigung aufgehobenen

Leheurechte die AnHebung der Klagen, welche nach gemeinem Rechte jedem

Verkäufer eines Grundstückes zustehen, vorbehalten.

Art. 51. Die Renten sind bis zur ihrer Ablösung, sowohl in An¬

sehung der Hauptschuld als der erfallenen Abgaben, den nämlichen Prä-

scriptiouen wie die übrigen Forderungen unterworfen.

Art. 52. Die Befugnis; der Ablösung der sowohl durch gegen¬

wärtiges Deeret als durch jenes vom 12ten December 1898 für ablösbar

erklärten Abgaben und Rechte, kann weder durch eine selbst undenkliche

Präscription, noch durch eine entgegenstehende Uebereinkunft verhindert werden.

Viertes Kapitel.

Art und Preis der Ablösung der loskäuflichen Rechte.

Art. 53. Die Ablösung der loskäuflichen Abgaben und Renten soll

nach den, durch die Artikel 59, 69 und 61 unseres Decrets vom 12ten

November 1899, in Betreff der Anwendung des Gesetzbuches Napoleon,

aufgestellten Grundsätzen geschehen.

Art. 54. Beym Mangel eines gewissen Rechnungsflußes und wenn

die Parteyen über den Preis der Ablösung uneinig sind, soll die Sache

vor das competente Gericht gebracht werden, welches, nach vorläufig ver¬

ordneter Schätzung durch Sachverständige, den Streit zu entscheiden hat.

Art. 55. Man kann die auf einem Gute haftenden zufälligen

Rechte nicht ablösen, ohne zu gleicher Zeit die ständigen oder jährlichen



— 145 —

Rechte, denen es unterworfen ist, abzulösen; und eben so kann man die

ständigen oder jährlichen Rechte nicht ablösen, ohne zugleich die zufälligen

Rechte abzulösen.

Art. 56. Um die Ablösung der zufälligen Rechte auszuüben, soll

das Capital dieser Rechte, wenn es nicht durch das Gesetz, den Gebranch

oder die Uebereinknnft der Parteyen bestimmt ist, nach dem Betrage der der

Verkündigung des gegenwärtigen Decrets vorhergegangenen letzten Zahlung
bestimmt werden.

Der fünf und zwanzigste Theil der Summe, worauf das zufällige

Recht in einer der vorgcmeldeten Arten ausgerechnet ist, soll den ständigen

oder jährlichen Abgaben, womit das nämliche Gut belastet ist, hinzugefügt

werden, und die ans diese Weise vermehrte Summe der Abgaben wird als

fünf vom Hundert gerechnet und bildet also das Verhältnis der Ablösung.

Art. 57. Eben so soll es mit dem unter dem Namen Besthanpt,

Köhrrecht, Knrmede bekannten Rechte in den Fällen gehalten werden,

wo dasselbe durch den Artikel 29 des gegenwärtigen Decrets für los¬

käuflich erklärt worden ist.

Art. 53. Um die Ablösung des Heimfallsrechts zu bewirken, soll

der Werth des dem Heimfalle unterworfenen Gutes entweder in der Güte

oder durch Sachverständige bestimmt werden.

Der hundertste Theil des Betrages dieser Schätzung soll den ständigen

oder jährlichen Abgaben und dem fünf und zwanzigsten Theile der nach

dem Artikel 56 bestimmten Summe für die zufälligen Rechte hinzugefügt

werden. Der Betrag des Ganzen als fünf vom Hundert gerechnet, bildet

das Verhältnis? der Ablösung.

Art. 59. Die Gebühren, welche der Inhaber bey jeder Veränderung

für die Ausferrignng der erneuerten Verträge, als Schreib- und Expe¬

ditions- oder Kanzleygebührcn zu bezahlen hatte, kommen bey der

Ausrechnung des Ablösnngspreises nicht in Anschlag.

Art. 66. Unser Minister und Staatssekretair und unsere Minister

in dem Großherzogthum Berg sind, jeder soviel es ihu beträft, mit der

Vollziehung des gegenwärtigen Decrets beauftragt.

Unterschrieben - Ntlp 6 leO N.

Ans Befehl des Kaisers: Der Minister und Staatssccretair des Groszherzog

thums Berg, unterschr. Graf Röderer.

Für gleichlautende Ausfertigung: Der kaiserliche Conunissair im Großhcrzog

thnm Berg, unterschr. Graf Beugnot.

(Fortsetzung folgt im nächsten Jahrbuche. Born.)

10



Urnensund.

Im Monat April t903 wurde auf dem Rittergute Steinhaufen an

der Ruhr (Gemeinde Bommern, Kreis Hagen) gegenüber Witten ein

Urnenfund gemacht. Als der Besitzer, Herr Dünkelberg, in der Nähe

des Herrenhauses einen Streifen Fichtenwald ausroden ließ, stießen die

Arbeiter da, wo bisher der Kugelfang eines alten Schießstandes gewesen

war, bei der Einebnnng des dahinterliegenden kleinen Hügels auf zwei

Urnen, zwischen denen ein Baum emporgewachsen war.

Von der einen dieser Urnen ist nichts übrig geblieben, als ein paar

kleine Scherben und ein Geringes von dem Inhalt, bestehend aus

wenigen Stückchen verbrannter Knochen und zwei Bronzegegenständen.

Die Form dieses Gefäßes läßt sich ans den Scherben nicht mehr

erschließen; Verzierungen hatte es nicht. Das Material ist ein sehr

primitives, ein grober schwärzlicher mit kleinen Ouarzstückchen durchsetzter

Ton. Die Außenseite der Scherben zeigt eine fast schwarze Farbe. Von

den Bronzegegenständen besteht der eine ans zwei durch einen losen Draht

verbundenen runden Platten, deren dicke Oxydschicht nicht mehr erkennen

läßt, ob die Oberfläche verziert gewesen ist. Es scheint ein Pferdekopf-

schmnck zu sein, der dem Toten vielleicht von dem mitverbrannten Leib¬

rosse oder doch wenigstens als Symbol dieses Lieblingsbesitztnms mitgegeben

wurde. Das andere unbedeutende Bronzestück scheint eine zerbogene und

zerbrochene Fibel oder Nadel oder auch ein Ohrring zu sein.

Im Gegensatze zu der durch die Achtlosigkeit und Unkenntnis der

Arbeiter zertrümmerten und bis ans so geringe Fragmente verloren gegangenen

schwarzen Knochennrne ist die andere sehr gut erhalten. Sie ist ein

schalenförmiges Gefäß von rotem Ton mit blanker Oberfläche und

geschmackvoller, gleichsam aufgepreßter Verzierung. Dieselbe zeigt ans

dem bauchigen Umfange Säulen von undeutlich antikein Charakter, deren

Kapitelle eine ungefähr blattartige Gestaltung aufweisen. Diese Säulen

tragen romanische Rundbogen. In den Zwischenräumen befinden sich ver¬

schieden gestaltete Radornamente. Das Gefäß ist anscheinend ans der

Töpferscheibe gemacht worden. Der Durchmesser des Oberrandes beträgt

etwa 39 Centimeter. In dieser Schale befand sich eine weiche, weißliche

Masse, die von einer dünnen andern in Auflösung begriffenen Schicht,

angeblich einer Art Stoff oder Gewebe, bedeckt war. Beides ist leider

von den Arbeitern, welche die Schale entleerten und einer vorübergehenden

alten Frau schenkten, sofort vernichtet worden. Es dürfte irgend ein
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menschliches Nahrungsmittel, Brot oder Brei, darin enthalten gewesen

sein, wie dergleichen den Bestatteten ans den Weg zum Jenseits mitge¬

geben zu werden pflegte, und die obere Schicht sich als eine darüber oder

um die ganze Schale gebundene Decke von Stoff oder Leder erklären,

die in der Erde zu völliger Auflösung gelangte. Die verhältnismäßig

sehr gute Erhaltung der Schale mag wohl der Umhüllung zu ver¬

danken sein.

Um nun ein Urteil über das Alter der Urnen zu gewinnen, muß

man sich Folgendes gegenwärtig halten. Während in der älteren wie in

der jüngeren Steinzeit die Toten der mitteleuropäischen Völker, also be¬

sonders der Kelten und Germanen, begraben und mit Steinen umbaut

wurden, tritt seit der Verwendung der Metalle allmählich die Verbrennung

der Leichen und die Beisetzung der Asche in Urnen ein, die anfangs einzeln

in Hügeln, später anch reihenweise in ganzen Urnenfriedhöfen vergraben

wurden. Man setzt den Beginn der Metallzeit in Mittel-Europa um

etwa 1 5l.lV v. Chr. und unterscheidet eine Kupferzeit, eine ältere und eine

jüngere Bronzezeit und eine Eisenzeit. In der jüngeren Bronzezeit, von

der die Knltnrperiode von etwa 7VV bis 3V0 v. Chr. nach dem bei

Hallstadt gefundenen großen Urnenfriedhofe die Hallstadter Periode, die

nächste, von etwa 3VV v. Chr. bis etwa IVO n. Chr. reichende und

schon viel Eisengerät aufweisende nach den Pfahlbanfunden von La Töne

im Nenenbnrger See die La Töne-Periode genannt wird, kam die Leichen¬

verbrennung zur fast ausschließlichen Herrschaft, wie das auch von Tacitus

für die Germanen und von Diodor für die Kelten ausdrücklich bezeugt

wird. Erst die Einführung des Christentums hatte später wieder die

Beerdigung der Leichen zur Folge. Doch dauerte der Widerstand gegen

diese Art der Bestattung bis zur Zeit Karls des Großen fort, welcher

der Geistlichkeit seinen mächtigen Arm leihen mußte. Die bei Steinhaufen

gefundenen Urnen können also, da sie Bronzegegenstände und Leichen-

brandteile enthalten, nur der Bronzezeit und der in diese übergehenden

Eisenzeit angehören, in welcher der Gebranch der Bronze keineswegs

aufhörte. Da bliebe uns freilich beim Mangel weiterer Kennzeichen zur

Bestimmung der Herknnftszeit noch ein Spielraum von etwa fünfzehn¬

hundert Jahren, nämlich von etwa 7VV v. Chr. bis etwa 8VV nach

Christi Geburt. Doch finden wir in der Beschaffenheit des erhaltenen

Gefäßes einen weiteren Anhalt zu zeitlicher Begrenzung.

Alle prähistorischen Tongefäße nämlich sind entweder Urnen, die

mit den vom Leichenbrand übriggebliebenen Knochen in der Crde beigesetzt

sind, oder Beigefäße, die mit Speisevorräten oder anderen Spenden gefüllt,

den begrabenen oder verbrannten Toten ins Grab mitgegeben wurden.

Die Beigefäße sind sehr oft feiner, oft auch kleiner als die Knochenurnen.

Anch in nnserm Falle ist das Beigefäß feiner als die Knochenurne. Nun

sind die Grabgefäße der Bronzezeit und selbst der La Töne-Zeit ziemlich

plump/ stark ausgebaucht und nach oben verengert, schlecht gebrannt und

nur mit primitiven Ornamenten versehen. Eine Ausnahme bilden die

10*
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Urnen des sogenannten Lausitzer Typus, welche schöne Formen nnd Orna¬

mente zeigein Aber diese lokale Blüte der Keramik griff nicht nach West¬

europa über, sie dauerte auch nur kurze Zeit und machte in den letzten

Jahrhunderten vor Christo neuer Roheit und Plumpheit Platz. Etwa

gleichzeitig aber mit dem Beginn unserer christlichen Zeitrechnung begann

das Römische Reich seinen Einfluß auch ans die Kultnrverhältnisse der

Barbaren zu üben. Römische Kanflente durchzogen die germanischen

Länder bis nach Skandinavien hin. Daher hat man in germanischen

Gräbern und Gräberfeldern ans der römischen Kaiserzeit zahlreiche Gegen¬

stände römischen Ursprungs gefunden. Besonders waren es Schmucksachen,

Schnallen, Nadeln, Fibeln nnd allerlei Zterraten von Bronze. Sogar

bronzene nnd silberne Gefäße von höchstem Werte sind damals nach

Deutschland gekommen, wie die des Hildesheimer Silberschatzes. Auch

die Tongefäße ans den Gräbern dieser Zeit, elegant geformte Kannen, Flaschen,

Becher, Schalen, sind vielfach römisch nnd nach Form nnd Technik besser

nnd schöner als die germanischen, welche letztere ganz eigene charakteristische

Nadornamente zeigen. Die römischen Gefäße wurden teils unmittelbar

aus Italien eingeführt, teils wohl auch nach römischen Vorbildern in den

germanischen Grenzgebieten bez. Provinzen verfertigt. Alle sind ans der

Töpferscheibe hergestellt, was bei sämtlichen germanischen Gefäßen der

vorhergehenden Zeit nicht der Fall ist. Sie bestehen meist aus weißem

oder schwarzem Ton, zuweilen aber auch ans schönen rotem, der sogen,

terra. siAillata. Die Ton ist außerordentlich fein geschlemmt und gut

gebrannt. Solche römischen Gefäße werden in den Gräberstätten der

Rheinlande in Menge gefunden. Die auf die römische Kaiserzeit folgende

Periode der Völkerwanderung brachte auch in der Keramik einen Rückgang

hervor. Sowobl in den Tongefäßen wie in den Metallgeräten dieser

nachrömischen Zeit macht sich eine erhebliche Verrohung bemerkbar. Die

germanischen Urnen dieser Zeit sind immer ganz flach, schalenförmig und

ohne Henkel. Ihre Ornamentik besteht nur in horizontalen oder schräg

laufenden Kannelüren. Die Urnen der fränkisch-merovingischen Zeit endlich

ähneln wiederum den römischen vielfach i» der Form, sind aber meist

sebr massiv, gewöhnlich von schwärzlichem oder weißem Ton, selten rot.

Ihre Ornamentik ist außerordentlich arm.

Wenn wir diese Entwickelnng der Keramik berücksichtige», so werden

wir zu der Annahme gelangen, daß die erhaltene Steinhauser Urne aus

der Zeit der ersten Jahrhunderte nach Christo stammt nnd römischen

Ursprungs ist. Darauf weist zunächst das Material hin, welches als

richtige torrn st^ill-rta anzusprechen ist, sodann die schöne Schalenform,

ferner die Technik, welche den Gebranch der Töpferscheibe zeigt, endlich

die Ornamentik mit ihren antiken Säulen nnd römischen Bogen. Die

radförmigen Ornamente der stwischenfelder aber, welche eine charakteristische

Verzierung der germanischen Urnen dieser Zeit sind, legen die Vermutung

nahe, daß die Schale nicht unmittelbar ans Italien importiert, sondern

in einem germanischen Grenzlande, vielleicht in Cöln oder Trier, mit
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römischer Technik verfertigt, doch unter Rücksichtnahme ans die bei den

Germanen beliebten symbolischen Figuren dekoriert worden ist. Die

schwarze Knochenurne hingegen ist ein primitives Erzeugnis der heimischen

Töpferknnst gewesen.

Wir können nicht mehr wissen, welcher sygambrische oder brukterische

Adaling oder Freyling hier seine letzte Ruhestätte gesunden hat, es ist

aber doch wohl anzunehmen, daß sein Hof nicht weit davon entfernt

gewesen sein wird. Vielleicht lag er da, wo heute die sogenannte Kapelle

steht. Vielleicht auch war der Wohnsitz des Bestatteten das heutige Frieling¬

hausen, eine zweifellos sehr alte Ansiedlung. Letzteres kann von dem

heutigen Steinhausen nicht in dem Maße gesagt werden, da es erst „von

denen von Witten ist angeleget und dazu ein Teil der Wittcnschen Güter

verleget worden", wie von Steinen in seiner Westfälischen Geschichte sagt.

(Dritter Teil, XXII tes Stück, Historie vom Kirchspiel Oberwengern. S. 1594.)

An dieser Stelle mag Erwähnung finden, daß der gegenwärtige Be¬

sitzer des Rittergutes Steinhausen, Herr Dünkelberg, das Archiv dieses

für die Geschichte der Umgegend wichtigen Ortes, sowie auch das Archiv

der neuerdings von ihm erworbenen Burg Hardcnstein in seinen Besitz

bekommen hat und beide, soweit es noch nicht der Fall ist, zu ordnen

im Begriffe steht, worauf Freunden und Kennern der betr. geschichtlichen

Verhältnisse in diese Schriftstücke Einsicht zu nehmen gestattet werden wird.

Brandstäter.

— —



ZichresberW der „»i>t»rk»Michen Abteilung"
des

Vereins für Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark.

Die „naturkundliche Abteilung" unseres Vereins tagte am 7. Febrnar

l903 im „Hotel zum Adler" unter dem Vorsitze des Herrn Professors

Dr. Hof. Anwesend waren 29 Herren. Nach Verlesung und Annahme

des Protokolles über die Sitzung vom 18. Januar 1992 und Besichtigung

der von dem Museumsverwalter mit zur Stelle gebrachten deutschen

Schlangen sowie der von dem Herrn Professor Dr. Hof ausgestellten Preß¬

stücke :c., hielt letzterer einen Vortrag „lieber Diffussion und Pressung

von Metallspänen". Da dieser viel Interessantes und Neues bot, halten

wir es für unsere Pflicht, ans ihn etwas genauer einzugehen.

Der Redner ging ans von der Diffusion mischbarer Flüssigkeiten

und kam sodann ans die Diffusion der Gase zu sprechen. Er streifte

kurz die Bedeutung der letzteren für die gleichmäßige Zusammensetzung

der atmosphärischen Luft und ging darauf zur Diffusion der festen Körper,

besonders der Metalle über, wie sie von Spring eingehender untersucht

worden ist. Dieser erhielt durch Uebercinauderlageruug von zwei ange¬

schliffenen und polierten Platten aus legierbaren Metallen an der Be¬

rührungsstelle die betreffende Legierung se nach der Länge der Einwirkung

in einer verschieden dicken Schicht und erkannte als Grund hierfür die

Diffusion der Metalle. Diese wird durch Druck oder durch Wärme be¬

schleunigt. Setzte er die Platten einem hohen Druck aus (bis zu 19999

so ging die Diffusion verhältnismäßig schnell von statten. Durch Ver¬

suche wies dann Spring nach, daß bei solch hohem Druck nicht Wärme

die Ursache ist von der Bildung der Legierung, da jene in vielen Fällen

eine Steigerung von nur einein Bruchteil eines Grades erfährt, auf keinen

Fall aber so viel Wärme entsteht, daß Phoron — Schmelzpunkt 28° —

zum Schmelzen kommt. Herr Dr. Hof ging dann ans die Erklärung der

Diffusionserscheinungen näher ein und wies nach, daß nach ihr eine Be¬

schleunigung der Diffusion der festen Körper bei höherer Temperatur oder

unter Druck zu erwarten sei. Spring stellte auch chemische Verbindungen

her, indem er die Bestandteile derselben einem hohen Druck aussetzte. —- Der

Vortragende gab im Anschluß hieran seiner Meinung Ausdruck, daß höchst

wahrscheinlich in der Natur die Diffusion der festen Körper eine größere
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Rolle spiele, als man bisher allgemein annehme. So dürfte die Bildung
von sogenannten Kontaktmineralien nnd die allmähliche Erhärtung von
Mauerwerk wohl eine Folge der Diffusion sein. Er warf dann die
Frage ans: Was wird nun geschehen, wenn man Platten von demselben
Metall in der Spring'scheu Weise behandelt? Die Antwort wird lauten:
Haben die Platten verschiedene Temperatur, so tritt Diffusion ein; haben
sie aber dieselbe Temperatur, so ist keine Ursache zur Diffusion vorhanden.
In beiden Fällen erhält man aber ein einziges Stück, wenn man hin¬
reichend hohen Druck anwendet. Herr Prof. I)r. Hof legte darauf eine
größere Anzahl von Preßstücken vor, die er unter Änwendnug von Druck
bis zu 59 VW llZ ans den betreffenden Querschnitt ans Metallspänen
dargestellt hatte. Die Resultate waren je nach dem angewendeten Material
sehr verschieden. Wurden Kupfer-, Eisen-, Stahl- oder Rotgnßspäneunter
5VW0 bZ Druck zusammengepreßt,so wurden Preßstücke erhalten, welche
nur ganz oberflächlichen Znsammenhang (Adhäsion) zeigten. Sie ließen
sich leicht zertrümmern, und die einzelnen Späne waren nach dem Pressen noch
deutlich sichtbar. Anders aber gestalten sich die Resultate, wenn man Späne von
geschmeidigerenMetallen oder Metalllegiernngen, z. B. von Blei oder weißem
Lagermetall, sebr hohem Druck aussetzt. Hof zeigte zunächst in einem Glaszylinder
25V Zr Späne des weißen Lagermetalls, des Ausgangsmaterials für die
Mehrzahl seiner Versuche. Diese Legierung besteht in der vorliegenden
Zusammensetzung ans 83 Teilen Zinn, 11 Teilen Antimon und 6 Teilen
Kupfer und wird zu Lagerschalen für Achsen von Fahrzeugen und Pressen
aller Art verwendet. Setzt man nun 1) 25V A>: der Späne des weißen
Lagermetalls, wie sie bei dein Aufpassen der Achsen ans das Achsenlager in
großen Mengen erhalten werden, einem Druck von 1VVVV IcA aus, so
erhält man ein Preßstück, an welchem sich noch deutlich die einzelnen
Späne erkennen lassen und welches leicht wieder in seine Bestandteile
zertrümmert werden kann. (i^o. 1)- 2) 25V Ar Frässpäne, einem Druck
von 3VVVV IrA ausgesetzt, liefern ein Preßstück von bedeutend größerem
Zusammenhang. Aber auch bei ihm sind stellenweise noch die Späne zu
erkennen,und auch es läßt sich noch zertrümmern (jblo. 2). 3) 25V Ar
Frässpäne ergeben bei 5VVVV Druck ein Preßstück (i^lo. 3), welches,
wie ein Schnitt durch ein solches Stück zeigt, vollständig homogen ist.
Es ist dichter als ein Gußstück, da dieses sich, wie man der Poren wegen
erwarten kann, »och zusammendrücken läßt. — Auf Grund dieser Versuche
und Tatsachen wird man nun wohl die Behauptung aufstellen können,
daß bei zunehmendem Druck der Zusammenhang (die Adhäsion) immer
größer wird und schließlich in Kohäsion übergeht, daß Kohäsion also nichts
anderes ist als stark gesteigerte Adhäsion.

Der Vortragende bestimmte darauf von den vorliegenden 3 Preß¬
stücken und noch einem 4., welches einen geringereu Durchmesser hatte
und mit 5V VVV IcA Druck hergestellt war (l^o. 4), die spezifischen Gewichte,
die relativen Dichten nnd die jedesmaligeLeistung der Presse. Er erklärte
das spezifische Gewicht als das Gewicht der Volumeinheit (1 oom) des
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betreffenden Körpers, machte darauf aufmerksam, daß dasselbe stets die

Benennung (gelesen: Ar pro vom) habe, und zeigte, daß es bei den

von ihm angefertigten cylindrischen Preßstücken leicht erhalten werde,

indem man das absolute Gewicht durch den in com ausgedrückten Raum¬

inhalt (die Dimensionen werden mit der Schnbleere gemessen) dividiere.

Darauf wurde die relative Dichte erklärt als diejenige unbemannte Zahl,

welche angiebt, wievielmal so viel Masse in l vom des betreffenden Stückes

enthalten ist als in l vom Wasser. Da in dein letzteren die Masse von

1 Ar enthalten ist, in 1 c-om der 4 Preßstücke aber eine solche von 5,67 Ar,

6,85 Ar, 7,15 Ar und 7,26 Ar, so geben diese Zahlen, wie sie bei der

Bestimmung der spezifischen Gewichte erhalten wurden, aber ohne Be¬

nennung, die relativen Dichten der 4 Preßstücke an. Sodann wurde die

jedesmalige Leistung der Presse als Druck ans l «gema des jedesmaligen

Querschnitts bestimmt. Man erhält in den 4 Fällen bei Querschnitten

von 20 bezw. 12^ gc-m: 500 ^, 1500.^, 2500-^ und 4000.^

oder ebensoviel Atmosphären.

Trägt man nun in ein rechtwinkliges Koordinatensystem die jedes¬

malige Leistung der Presse als Abscisse und die zugehörige Dichtigkeit als

zugehörige Ordinate ein und verbindet die erhaltenen Punkte mit einander,

so erhält man die Dichtigkeitsknrve. Um für diese möglichst viel Punkte

zu erhalten, hat Hof lOcylinderische Preßstücke hergestellt, die alle

einen Durchmesser von 4 am haben und bei welchen der Druck, der mit

5000 leA (400 begann, jedesmal um 5000 leA (400 ^) gesteigert

worden war. Er hat so eine Kurve erhalten, die i» den letzten Punkten

kaum noch ansteigt, ein Zeichen, daß bald das Maximum der Dichtigkeit

erreicht ist. Aus ihr, sowie durch Vergleichen der Zahlen für Dichtigkeit

und Pressenleistung mit einander, ist auch ersichtlich, daß die Dichtigkeit

nicht proportional der Pressenleistnng zunimmt. Was für eine Kurve die

erhaltene ist, muß noch bestimmt werden. Aus ihr wird man aber folgern

müssen, daß bei zunehmendem Druck, also auch bei zunehmender Dichtigkeit,

die Lufträume zwischen den Spänen und zwischen den Molekülen immer

kleiner werden, bis beim Maximum der Dichtigkeit diese einander unmittelbar

berühren, also zwischen sich nur noch den alles durchdringenden Aether haben.

Der Vortragende zeigte dann noch 3 Preßstücke (b7c>. 5, 6, 7), welche

in Verbindung mit einigen der vorhergehenden die Abhängigkeit der Wärme-

leitnng von Dichtigkeit, Höhe und Querschnitt beweisen, blo. 3 und 5

haben gleichen Querschnitt und gleiche Höhe, aber verschiedene Dichtigkeit:

Die Wärmeleitung ist direkt proportional der Dichtigkeit. b7o. 4 und Uo. 6

haben gleiche Dichtigkeit und gleichen Querschnitt, aber verschiedene Höhe:

Die Wärmeleitnng ist umgekehrt proportional der Höhe. blo. 5 und Uo. 7

haben gleiche Dichtigkeit und gleiche Höhe, aber verschiedenen Querschnitt:

die Wärmeleitung ist direkt proportional dein Querschnitt. —

In der Praxis, so führte der Redner dann weiter aus, sind Pressungen

des weißen Lagermetalls bis jetzt noch nicht eingeführt. Doch dürften
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diese dem Guß gegenüber manche Vorzüge bieten. Die Preßstücke süllen

die Matrize ganz genau aus und bedürfen nach dem Verlassen der Presse

nicht mehr der Nachbearbeitung. Sie lassen sich direkt vernickeln, ver¬

kupfern oder dergl. und sind dichter als die Gußstücke.

Auch mit den Preßstücken ans Eisenspänen hat der Vortragende

weitere Versuche angestellt. Wird ein solches Stück weißglühend gemacht

und dann durch eine Stanzenpresse in einer Matrize leicht zusammenge¬

schlagen, so zeigt ein Schnitt durch ein solches Stück, daß, wie zu erwarten

war, die einzelnen Späne zusammengeschweißt sind. Ein Preßstück ans

Knpferspänen, in gleicher Weise behandelt, aber nur gut rotglühend gemacht,

zeigt, daß auch Kupfer, entgegen der Ansicht vieler Fachmänner, sich zu¬

sammenschweißen läßt. Auch Rotgnßspäne liefern, ebenso behandelt, ein

ganz dichtes Prcßstück. Vielleicht bringt ein kombiniertes Gieß- und Preß¬

verfahren Notgnßhähne hervor, welche vollkommen dampfdicht sind.

Zum Schluß gab Herr Professor Or. Hof noch die Erfahrungen zum

Besten, die er beim Niederschmelzen der Späne des weißen Lagermetalls

gemacht hat. Man sollte einen viel größeren Abbrand erwarten als beim

Niederschmelzcn von massivem Lagermetall oder von Preßstücken aus

den Spänen. Das ist aber nicht der Fall nnd wahrscheinlich aus dem

Grunde nicht, weil die Legierung eher schmilzt, als die Bestandteile der¬

selben in größerer Menge oxydieren können. —

Nach dem Vortrag, an den eine lebhafte Debatte sich anschloß, gab

Herr Gärtner Eick, früher in den „Königlichen Gärten" zu Potsdam tätig,

einige wuchtige Aufschlüsse über die Erzielnng gefüllter Exemplare verschiedener

beliebter Zierpflanzen. Angleichen wurden die geologischen nnd geognostischen

Verhältnisse unserer Gegend erörtert.



Bücherschau.

Julius Leitijänser, Bergische Ortsnamen, Elberfeld,

Baedeker-Martini. t901.

Vorstehende Arbeit verdient in nnserm Jahrbuche eine wenn auch

verspätete Besprechung. Berg und Mark sind geographisch und geschichtlich

so innig verbunden, das? jeder wissenschaftliche Gewinn zu Gunsten des

einen Landes auch für das andere unmittelbare Bedeutung hat. Wenn

das Wort des älteren Plinins Rurps sst in pntrin, vivsrs st pntrinin

iKnavnrs — es ist schimpflich im Vaterlande zu leben und das Vaterland

nicht zu kennen - - für alle Länder und Zeiten Gültigkeit besitzt, so müssen

wir dasselbe auch ans die Sprache des Heimatlandes beziehe», welche die

Trägerin des geistige» Lebens in demselben war und ist. lind wenn die

Forschung nach dem dunkelsten Anfängen einer Knltnrentwickelnng einen

besonders geheimnisvollen Reiz ausübt, indem man dort der Lösung des

großen Rätsels vom Ursprünge der Menschheit näher zu kommen hofft, so

wendet man sich auch mit berechtigtem Eifer den ältesten, wnrzelhaften

Bestandteilen einer Sprache zu, um womöglich ein Urteil über die Ent¬

stehung der Sprache überhaupt, oder doch zunächst der vorliegenden heimat¬

lichen, zu gewinnen, zum mindesten aber den vorhandenen sprachlichen

Bestand möglichst richtig zu verstehen.

Nach dieser Richtung hin hat leider die Volksetymologie unendlich

viel Verkehrtes geleistet, wie das von Andresen und Andern zusammen¬

gestellt ist, und noch heute geschieht in Menge allerlei kuriose Worterklärung

ohne wissenschaftliche Begründung einfach nach zufälligen Klangverwandt¬

schaften. Gegen solche Schädigung muß aber die Wissenschaft den Sprach¬

bestand schützen. Das gilt besonders auch für jene ältesten wnrzelhaften

Spracheleinente, die wir in den ältere» Namen, Ortsnamen, Flurnamen,

Gebirgsnamen, Flnßnamen und auch Personennamen finden. Gerade das

nordwestliche Deutschland samt Holland ist reich an höchst ursprünglichen

Namen für Örtlichkciten aller Art. Wer sich von ihrer Bedeutung

Kenntnis verschaffen möchte, wird Vieles in Förstemanns großem Namen¬

buch finden, der Hauptarbeit, welche ans diesem Gebiete geleistet ist. Aber

niemand hat eifriger ans die Unsicherheit der bisher gewonnenen Resultate

hingewiesen, niemand dringender eine fernere Spezialforschnng gewünscht,

als Förstemann.
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In neuerer Zeit ist denn auch für die letzere Manches geschehen.

Schon in zweiter Auflage erschienen sind „Die westfälischen Ortsnamen"

nach ihren Grundwörtern von Jellinghaus, über Ortsnamen des Süder-

landes sowie besonders über deutsche Flußnamen hat Lohmeyer sich in

mehreren Schriften geäußert, Vogt behandelte die Ortsnamen im Engersgan,

Volckmar die im Kreise Höxter, Lippische Flurnamen hat Preuß besprochen,

münsterländische Tibns, niederrheinischc Kramer, niederländische Gallee.

Zu diesen und anderen Arbeiten verschiedensten Umfanges tritt nun als

höchst verdienstlicher Beitrag die Leitbänser'sche Schrift über die

Bergischen Ortsnamen. Sie bespricht ans beinahe dreihundert

Seiten über 6O<10 Namen nach ihren Grundwörtern: 1. Ortsnamen mit

Grundwörtern, die das Gelände bezeichnen: Berg und Tal, Wasserscheide,

Ebene, Flur, Bvdengestaltnng, Graben, Weg; 2. die Gewässer: Fluß, Bach,

Quell, Brunnen, See, Sumpf, Insel n. s. f., darunter einige Flußnamen

genauer, wie Rhein, Ruhr, Sieg, Agger, Wupper n. a.; 3. Die Gewächse:

Baum, Wald, Rodung, Heide, Weide, Wiese, Acker, Feld, Wüstung.

Das umfangreiche Verzeichnis der benutzte» Quellen, ungefähr 10(1 Werke

und Schriften umfassend, gicbt von der großen Sorgfalt des Verfassers

Zeugnis. Systematische Schriften über Sprachwissenschaft und Etymologie

sind nicht genannt. Zweifellos wäre der Schluß voreilig, daß der Ver¬

fasser von einem wissenschaftlichen Standpunkte bei seinen Untersuchungen

ganz abgesehen habe, aber gegen die empirische Behandlung ist die theoretische

in den Hintergrund getreten. Und doch möchte bei Berücksichtigung gewisser

festgestellter Gesetze der Sprachbildung, besonders über Lautwechsel und

Lautwandel, überhaupt bei weiterem Zurückgehen ans den Ursprung des

Deutschen aus dem Indogermanischen sich manche befriedigende Namen¬

erklärung ergeben. So bezeichnet der Vf. S. 24 den im Bergischen

häufigen Flurnamen Ente als unklar. An den Vogel Ente sei kaum

zu denken, ebensowenig an Ente Zweig, Reis. Wenn man aber berück¬

sichtigt, daß das t in diesem Wort nur eine bedeutungslose Differenzierung

von d ist, so wird man seine Identität mit Ende (z. B. Bach und Ort¬

schaft bei Herdecke) und Jude (Flüßchen in Deutschland) sowie Indus

annehmen dürfen. Wie Har (Waldgebirge) die Nebenformen Hart und

Harz mit dem Zusatz t bez. ts hat, so besitzt auch das Wurzelwort Inn

(zwischen Bergwänden fließendes Gewässer) die Nebenformen Jnnt—s

(woraus Indus geworden) und, bei bedeutungsloser Differenzierung des

Vokals: Enz, Enus. So erklärt sich der Name an der Enten bei

Gummersbach. Dann ist nach überaus häufiger Analogie die Propositiou

in Wegfall gekommen und die übriggebliebene Ente wieder mit andere

Prävositionen: auf, in u. s. w. zusammengestellt worden. Der Kinderberg

S. 12 dürfte wohl schwerlich von Kindern seinen Namen haben, welche

Erklärung sehr nach Volksetymologie schmeckt, vielmehr ist k — ch und

dies — h, d. h. eine Aspiration von Ind. Das er ist gleich Ar, d. h. Wald¬

gebirge, das Ganze gleich Flußwaldberg. Ganz ähnlich hat die Volksetymologie

zahlreiche Goldberge erfunden, so auch einen bei Hagen, und die nachdichtende
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Phantasie hat Märchen dazu geschaffen, während doch kein Gold dort

vorhanden war, sondern das Gold ^ Cholt ^ Holt — Holz ist, sodaß

der Name einfach Waldberg bedenkt. (Bei Bommern an der Rnhr giebt es

einen Golten-Busch, der anch vielfach der Goldenbnsch, der Goldene Bnsch

genannt wnrde. Er heißt aber nach dem Landwirt Gölte, dein er gehört,

nnd dessen Vorfahren erscheinen in vorhandenen Urkunden mit dein Namen

Ten-Holte). Auch mit der Erklärung mancher Bestimmungswörter durch

Tiernamen muß man sehr vorsichtig sein.

Wertvoll ist das gegebene Verzeichnis der Grundwörter. Während

nach Bolckmar im Kreise Höxter nur 46 vorhanden sind und dieser Forscher

für alle deutschen Ortsnamen kaum 566 Grundwörter annimmt, zählt 8.

für das Bergisckw Land allein über 456 ans, von denen allerdings mehrere

nnd verschiedene Formen für ein und dasselbe Grundwort sind.

Jedenfalls verdient die Leithänsersche Arbeit große Anerkennung und

allseitiges Interesse. Es wäre zu wünschen, daß in noch mehr Landschaften

Deutschlands eine so branchbare Sammlung mit Erklärung der Ortsnamen

angelegt werden möchte. Unsere benachbarte Grafschafc^Mark ist von

Leithänser schon in seinem Buche mitbehandelt worden. Doch kann darin

noch viel geschehen, besonders unter Berücksichtigung wissenschaftlicher

Gesetze nnd Tatsachen. Leithänser selbst hat eine Fortsetzung verheißen,

die wir mit Freuden begrüßen werden.

B r a n d st ä t e r.



Gott zum Gruß!

Grüß Gott Dich! Zeiten ändern sich,

Es tagtscinZichtcr Morgen!

Wirf allen Knnuner hinter Dich

sind laß Gott.Vater sorgen;

Er weiß am besten, was nns frommt;

Sein Segen, seine Hilfe kommt

Oft leis' und still verborgen.

Wie Maien-Regen träufelnd netzt

Die Saat auf unfern'.Fluren,

Wie frischer Tan die Blümlein letzt,

Folgt mild er nnscrn Spuren

Und träufelt lind nach Gram und Schmerz

Die Hoffnung in das wunde Herz,

Damit wir Trost erfuhren.

Bringt nicht ins fernste/, tiefste Tal,

Zum dunkeln, düstren Grunde

Der lieben Sonne lichter Strahl

Die frohe Frühliugskundc? —

Und sich'! es reget sichsnnd webt,

Und süßer Duft aus Blüten strebt

Hinauf zum Himmelsrunde!

Und tausend Sümmchen werden laut,

Die Vöglein tirilieren,

Die Sonne/lacht, der Himmel blaut;

Die Dornen selbst sich zieren;

Ihr zarter, weißer Blütcnschncc

Wetteifert mit dem grünen Klee:

Dein Herz soll jubilieren!

So tritt mit mir ins neue Jahr

lind laß die Hand Dir drücken!

Dich, der mir Freund und Bruder war,

Mög' immerdar beglücken

Des Himmels Segen, froher Mut!

Und, — brennt einmal der Sonne Glut, —

Es soll uns nie berücken.
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Wir bau'n anf^Gott! Und seinc Gunst

Läßt unser Werk gedeihen.

Wir wissen, es ist eitel Dnnst,

Wenn wir es ihm nicht weihen. —

Und kommt ein Schauer auch zur Zeit, —

Wenn wir vcrtrau'n, — er ist bereit

Gar schnell uns zu befreien!

Grüß Gott! Die Zeiten ändern sich,

Es tagt ein lichter Morgen!

Wirf allen Kummer hinter Dich

Und laß den Vater sorgen,

Und sei zur Hilfe stets bereit,

Erfordert es die Not der Zeit,

lind hilf uns, still, verborgen!

Was ist des Lebens Herrlichkeit,

Die viele doch entbehren,

Was sind die Leiden dieser Zeit,

Die uns am Herzen zehren? —

Vergänglich ist all unser Thun; —

Doch, — wenn wir einst nn Frieden rnh'n,

Wird unser Werk man ehren.

Witte», den 5. Mai 1W3. Z. Norn.
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