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l. Den Vereins-Vorflmw
bildeten im Jahre (899/1990 folgende Herren:

Friedrich Soeding, Fabrikbesitzer, Vorsitzender
Prosi Sinil Brandstätcr, Oberlehrer, stellv. Vorsitzender
Fr. W. Aug. Pott, Rechtskonsulent, Schriftführer
>i. Fügner, Hanptlehrer, stellvertretender Schriftführer
I. H. Born, Hanptlehrer, Verwalter des Museunis
Tb. Bettler, Sparkassen-Nendant, .(iassenführer
I>r. G. Haar mann, Bürgermeister
Fr. L o h m a n n, Fabrikbesitzer
I>r. niacl. Gordes, G., Sanitätsrat
Dr. Hof, Obcrlebrer
W. Dönhoff, Bierbrauereibesitzcr
0. Wey rieh, Ingenieur
H. S cli w a b e, Rechnungsführer
(Mist. Brinkmann, fun.. Fabrikleiter
Fr. Frieg, Aintman» in Annen.
.(larl Spnde, .^tönigl. ?andrat >
Hahn, Oberbürgermeister : in Bochum.
De. mach (5. Faber, Arzt
W. Oiolte, Oekonom, Bommern.
Meesmann, (rhrenamtmann l ^erbebe
Fr. Briii km an» s«zn.. Bierbranereibesitzer j ^

!i. Der DerivaltnugsrAt
für die Dngelegenüeiten des Mnfeuius

bestand ans de» Herren:

Fr. Soeding, Fabrikbesitzer in Witten.
Fr. W. Aug. Pott, Rechtskonsulent in Witten.
Fr. Frieg, Amtmann in Annen.
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III. Ordentliche und allherordenilirhe Mitglieder.
>. Almerfeld bei Alme i. W.

1. De »Höff. Paul.

2. Altcndorf.

2. Geck, H.
3. vi-. Möllench, W-, Arzt-

3. Annen.

4. Ahe, glich., Direkter.
5. Bültes, C., Grnbenverwalter.
6. Btumeusaat, Lehrer.
7. Brinkhoff, Lehrer.
8. Craemcr, H., glcchnnngSführer.

9. EckardgL., Kaufmann.
10. Frieg, Fr., Amtmann.
11. Gnu edler, Prokurist.
12. Hcicr, Hch., Bannnternchlncr.
13. Or. Hügcmcier, Arzt.
14. van Kempen, Kommnnal-Rendant.
15. Knapmann, Herni., Fabrikbesitzer.
16. Koenig, Rud., Fabrikbesitzer und

Ortsvorsteher.
17- Maiweg, W., Bannnternclnner.
18. Mainking, Lehrer.
19. Manitius, Retter.
20. Ncnhaus, G., Betricbsfnhrer.
21. Or. inoä. Reschop.
22. Or. med. Richter.
23. RnhfnS, Preknrist.
24. Scharfer, Grnbcn-Jnfpektor.
25. Schnltc-Wnllen zu Wullen, Ock.
26. Scisarth, Franz, Fabrikant.
37. Weber, Herni., Apotheker.
28. Würkcrt, Sparkasscn-Ziendant.

4. Aplerbeck.

29. Grügelsicpe, Fr.

5. Auf dem Tchnec.

30. Schulte-Munkenbeck, E.

6. Barop.

31. Sattelmacher, Th.

7. Barmen.

32. Lnhn, Aug., Seifcnfabrikant.

tt. Beckacker bei Langcrfcld.

33. Wand ho ff, Fr. W-, Kanfmann.

9. Berlin.

34. Klutmann, Geh. Reg.- n. Banrat.

IN. Blankenstein.

35. Blninbach, Aintinann.
36. Gethmann, E.
37. Pctring, H., Hotelbesitzer.
38. Pnth, Pin., H.
39. Engels, Grnbendirekter, Zeche

Blankenburg.

II. Bochum.

40. Althüser, Pfarrer.
11. Oe. Baare, Wilh.
12. Bellwintel, Stadttännlierer.
43. Bendnian», Rcstanratenr.
44. Bervc, Kanfiliann.
45. Beckamp, Pfarrer.
46. Borbet.
47. O,-. Broich er, Gymnasial-Direkter.
48. Bürger, Fritz, Kanfmann.
49. Bnrgdorf, H., Rcstanratenr.
50. Clement, Rnd., Kanfinann.
51. Cramcr, F. D., Kanfniann.
52. Oi-. Daniels.

53. Diekamp, Rechtsanwalt n. Notar.
54. Dittmar, HnlfSprcdigcr.
55. Döhnlann, H., gientner.
56. Dnesberg, Jnstizrat.
57. Oi-. mocl. Faber, Arzt.
58. Fnser, Amtsrichter.
59. Fuss mann, Adolf.
60. Gcllhern, Werner.
61. Gerstein, .Knappschafts-Dircktvr.
62. Grnmcr, D.
63. Gyilinasinnl.
64. Heiiner, Kanfiilann.
65. vi-. Hengstenberg.
66. Herbst, Stadt-Rcndant.
67. Hennig, Zahnarzt.
68. Höltjc, Amtmann.
69. Hiinncbcck, Rechtsanwalt.
70. Ianszcn, Carl Alb.
71. Jehn, Stationsvorsteher I.Klasse.
72. Kcrper, Fr., Hanptlehrcr.
73. Klcppel, Pfarrer.
74. Köllermann, L.
75. Lange, E-
76. Lobbe, F.
77. vi-. Lobrer, Professor-
78. Maast, Ingenieur.
79. Nicmeicr, F.
80. Oldcnbnrgcr, Ingenieur.
81. Ostermann. Chr., Kaufmann.
82. Ostcrmann, AmtsgcrichtSrat.
83. Qnandel, Jledaktcnr.
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8l. Reinshagen, ?lng.
85'. Rocmer, Rechtsantvalt u. Notar.
8<l. Robert/Architekt,
U7. Rnmmeld, Lehrer.
88. eharpensecl, M., Witwc.
8!>. Sch leget, 8»., Isicrbrancreibcsilzer.
90. S ch l>l te v, (5., Kehrer in?l.-Bochnm.
91. ^chmalhorst, Aug.
l>2. Schulte, Stadtchemiker.
l>3. schult'' bestrich, H.
91. Schulz, G.
l>8. D>. Schultz, Bergrat u. KandtagS

abgeordneter.
l>6. Schnrmann, Wilh.
97. Scippel, Max, liaufmann.
98. Scippel, Will»., lianfmauu.
99. von >zroppe, Königl. Ob. Bergrat.

U>0. Spnde, Königl. Kaudrat.
U>U Stegmanu, Carl.
l02. Stu'mpf, Wilh.
UN. ThcmS, Wilh.
UN. Baupel, Aug.
105. Velten, F., Restanrateur.
lUU. 2>elten, H., Kaufmann.

12. Bovolschwingh.
l >>7. von Bodelschwingh, Graf.

Iii. Bommern.

108. Barry, Keonh.
1U9. 'Brinkhoff, F.
l in. Gölte, W., Ockonom.
>1>. Hehler, Joh., Kehrer.
112. De. mock. .Kolbe.

113. .KozlowSkh, B., Fabrikbesitzer.
>11. "höhman>i, W.
1t5. Rcschop, G.
>16. Rnhrmann, Heinr.
117. Schulte, 2t.
118. Schulze, Wilh., Wirt.
> 19. S ch w eistf u r t h, Kchrer.
12t). Spengler, W., Buchhalter.

l4. Bnrgsteinfnrt.
121. Hol linde, Oberlehrer.

15. Brechte».
122. Schlctt, Pfarrer und Kreisschul

inspektor.
10. Breckerfeld«

123. Eteinbach sau., C.
>7. Brünninghausen.

121. Freiherr von Ziomberg.
I». Bntmke.

125. Kcegner, Fr.

Ii». Nabel.

129. KlaggeS, W-, Fabrikant.
127. Steinhaus, C., Fabrikbesitzer.

20. Namen.

128. Mortuianu, C-, ?lpotheker.
129. De. Schnstlcr.

21. Nharlottenburg.
130. Rnping, Max.

22. Koblenz.

131. Schmidt, Carl, Fr.

23. Köln a. Rhein.

132. Ingersberg, Gustav, Archiv«
bcamter.

133. Dr. sur. Malliukrodt.
131. Sicbcck, H., Fabrikbesitzer.

24. Nrcngeldanz.
135. Flottmann, D., Kaufmann.

25. Nrone.

139. Wahmann, Hch., Bäckermeister-

20. Dahlhausen.
137. Hcllermann, Carl, Steiger.
138. Hilgen stock, G.
139. Dr. 'Otto, C.
110. von Basse, Amtmann.

27. Dortmund.

111. Adriani, Direktor.
112. Baedecker, P., Kandrichtcr.
113. Boehmer, C-, Königl. Eisenbahn-

Sekretär.
III. Brand, Aug.
115. Brngmann.
116. Crnwell, W.
117. Funcke, Fr., Apotheker.
118. Funcke, Bergrat.
149. Dr. Gottschalk, Rechtsanwalt n.

Notar.

150. H a a r m a n n, Erster Staatsanwalt-
151. Hilbck, BcrgwerkS-Direktvr.
152. Hilgenstock, D.
153. Kleine, Stadtrat.
154. Kollmann, F., Ingenieur.
155. Prein, Heinr.
156. Rose Se Comp.
157. Freiherr von Rynsch, Königl.

Kandrat.
158. es chmieding, Oberbürgermeister.
159. Möllcnkamp, W., Kaufmann.
160. Noack, Th., Kaufmann.
161. Stade, Carl.
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162. Stade, Heinrich.
>63. Stammen, I.
164. Springornin. Direkter.
165. TacglichSbeck, Bcrghanptniann.
166. Weischedc se iLchcrrcr.
167. Wenckcr, Alfr. Joh.
168. Wcncker, Heinr.
163. Wiethaus, LandgcrichtSdirektor.
170. WiSkott, W.

2N. Düren.

171. Düren, Hch., zu Düren.
172. Baltes, Bctricbsführcr auf Zeche

^ Walfisch^
173. Schnltc-Stcinbcrg, Hugo.

20. Düsseldorf.

171. Grevel, Wilh., gecntncr.
175. Ilr. rnsä. Hamel.

30. Mckel.

176. Daniels, Pfarrer nnd Super
intendcnt.

177. Engcling, Pfarrer.
178. Hnlsniann, H.
179. Thicinann, H.

31. Elberfeld.

180. Schulte, Oberinspektor.

3L. (sndeuich bei Bonn.

181. von Hynimen, Geh. Reg.-Rat.

33. Cnders am Mein.

182. Baum an», Alfr., Bahnhofs-
restauratcur.

34. (sssen a. d. 3!.

183. DueSbcrg, Berg-Assessor.
184. Husen er, Fabrik-Direktor.
185. Mohr, Direktor, Bredeney b. Essen.

35. Feudingen.

186. Rahlcnbeck, Pfarrer.

30. Frielinghansen.

187. O ber st c - Fricli n g h a u s, F. W.
188. Friclinghans, Aintnlann.

37. Gelsenkirchen.

189. Althoff, Wilh.
190. Hr. Flchinghans, Amtsrichter.
191. I)r. Haminerschniidt, Landrat.
192. Heß, Rechtsanwalt.
193. Keller, W., Apotheker.
194. Kirdorf, General-Direktor ans

Zeche Rheinclbe.

195. klr. Mol. Linipcr, Kreisphysikns.
196. Mohr, Direktor.
197. >>e. stscntcr, Ehciniker.
198. Iii. moä. Schürineyer, Augenarzt.
199. Stnlz, Ernst, Bcrgassessor.
200. Vogelfang, Otto.
201. Bogelsang, Wilh.
202. l)e. Wallerstcin, Augenarzt.
203. vr. mocl. Wisscinann.

3». IKevelsberg.

204. Bröcking, I. H.
205. Bröckilig, Earl.
206. Dörkcn, E.
207. Dreverinalin, Hcrni., Rentier.
208. Gravein an n, Fr., Pfarrer.
209. Hnth, Herin., Bergrefercndar.
210. Knippschild, Fr., Bürgermeister.
211. stecitz, Gust.

30. (grnndschötlrl.

212. FcldhanS, Fr.
213. LRüllcr, Luil-
214. Onast, Wilh. Witlvc.
215. Rüping, G.
216. Schüttler, Witwe.

40. Hagen i. W.

217. tzlltenloh, W., Fabrikbesitzer.
218. Bechern, Ernst, Fabrikbesitzer.
219. Bonckc, Giist., Kanfnian».
220. Birk, E. L., Kansmailn.
221. Buchwalv, Ego», Kanfmanii.
222. Eicken, Ew., Konimcrzienrat.
223. Elkers, Ed., Fabrikbesitzer.
221. Ewald, Rnd., Kanfmann.
225. Funcke, fn»., Wilh., Fabrikbesitzer.
226. Halbach Q Möller.
227. Hartmann, Landrat.
228. Hcriiiinili, H., Kansinann.
229. 1),. Hiltrop, Arzt.
230. Hnth, Herrn., Kanfinann.
231. Kcrkhoff, Gust., Kanfiiiann.
232. Killing, Fr., Fabrikbesitzer.
233. Iii. Lohinann, sticchtSanwalt.
234. Sanitätsrat De. Mai weg, Augen

235. Meier, Wilh., Direktor.
236. Möller bb Eie.
237. PcterS, Louis, Kanfiiiann.
238. Post, Foh. Fr., Fabrikbesitzer.
239. Post, Alex, Fabrikbesitzer.
210. Proll, E., Fabrikbesitzer.
211. Putsch, Herin., Fabrikbesitzer.
242. Schcnnnann, Einil, Apotheker.



215. Schmidt, Engen, Fabrikant.
211. Socdiug, Ernst, Fabrikant.
215. Stapel man», E., Hanfmaun.
2X1. Stern, Leffmann. "Bankier.
217. Boormann, E. Fabrikbesitzer.
21i> IX. Wort in ann, prakt. Arzt.
2111. Zur Redde», Grrichtsr^t.

41. Hamborn b. !>!nhrort.

2t5v. Söst, Adolf, Apotheker.
42. Hainin i. W.

251. ^ervaeS, Hugo, Direktor.

43. tzseche Hannibal.

252. Fr. Rnppel.

44. Hannover.

255. Hollcnder, Direktor.

47». Haspe.

251. "Andreas, Carl-
255. wenige, Fr., Bürgermeister.
256. Lange, Rieh., Beigeordneter.
257. Lange, Gnst.
258. Ho. mocl. ReiSinann.

46. Hattingen.

2511. Florsebiib, Landiat.
211II. Hundt, E.. sei. Witwe.
2111. Meyerpeter, Pfarrer.
2112. R o n n e, Pfarrer n. Snperinteiident.
265. Hundt, Gnst.
2(11. Hemke, "Aug., Fabrikbesitzer.

47. Hans Hnsen v. Westhofen.

2115. Freifrau von der Leithen.

4!t. Hano !>!nl>r v. Schwerte.

21111. Frhr. v. "Ii heinb a b c n, Maj vr a.D.

4!>. Hans Tchede bei Wetter.

2117. Frau Witwe P. Hark ort.

7,6. Hans Ttrnnckede.

268. Freifrau von Forelt.

7»!. Hervede.

269. Brinkinann, Fr., Bierbranereibes.
271>. Hengstenberg, Fr.
2n1. HoeuigS, Adolf, Apotheker.
2,2. d'oh in an n, Aug.
275. Loh mau», Ernst.
271. Mersmann, C., Ehren Anitinann.
275. Stratinann Borste, Fr.
276. Werth, I., Lehrer.
277. Wolzenburg, Postverwaltcr.

52. Herdccke.

2,8. 1>o. Dnndey, Seminar-Direktor.
279. Eekardt, Emil, Fabrikbesitzer.
28V. Esch er, W.
281. Grave, Ferd.
282. Grave, Inst.
285. Hnapinanu, Engen, Fabrikant.
284. Itoetter, Pfarrer.
285. Schütte, Pfarrer.

7»5. Herne.

286. Behrens, Bcrgrat.
287. Daber, G., Direktor.
288. Dickin au n, Rechtsanwalt.
289. Dickcrhosf, W., Direktor.
29V. GrothanS, Ludwig, Wirt.
291. Halbach, F., Buchdruckcrcibesitzer.
292. Köster, Fr. Auktionator.
295. S b e r s chnlte, Bergasscssor.
291. schäfer, Bürgermeister.
295. sch lenkhoff, L.
296. lio. Schulte vom Esch.

7,4. Heven.

297. Lapp, Hauptlehrer.
298. Luhn, G., Nlühtenbesitzcr.
299. Schulte Ost er m ann, A.
5VV. Do. Straube, A-, Arzt.

7,7». Hiddinghausen.

5V1. Hiby, Heinr.
Ali. Hoerde.

5V2. Frantzen, L., Braucreibesitzer.
5V5. lio. Blaset)er, Bürgermeister-
5V4. Kern, Pfarrer.
5V5. Söcking sim., Fr.

7,7. Hofstede,

5V6. I>o. raset. Ernismann, W.

7>». Holienlimbnrg.

5V7. Boccker, .fun-, Phil.
3V8. Pieper, G.
5V9. Dr. moel. Wälzholz.

7,6. Holthausen.

310. Ribbert, Heinr-, Fabrikbesitzer.

66. Holzwickede.

311. liorfinann, Betriebsführcr, Zeche
Earoline.

61. Hombruch b. Barop.

312. Bcrgcr, Louis.
313. 11r. Bolte.

311. L ü ttring h a u sen, Direktor.
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KS. Hordel bei Bochum.

315, De, Haarnianu, gut, Spickmann,
313, Hiddemaun, Landwirt,
317. Windniöllcr, Bergassessor.

K3. Horst a. d. !>!»l>r.

318. Dalumer, Heinr,
kl. Hüllen bei (Kelsenlirchen.

319. Bchmer, Gemeindevorsteher,

KS. Iserlohn.

32V, Breuer, ssn,, Aug,
321, De, Breuer,
322, Kirch hoff, Friedr.
323, KreiSaussebuß,
32-1, Rüsch, fu»,, W,
325. -Schmoll, Aug.
32K, Boormauu, Adolf,
327, Weidekamp, Carl,
328, von Werne, Fr,

Kl». Königsborn bei Unna.

329, Köster, W., Zeentier,
K7. Kallenhardt.

330, Bergmann, Lehrer.
331, Bockholt, Dicdr-, Ockouoin,
332, Gärtner, Jnl,
333, Uchlendahl, A,, Obersteiger-

Kit. Kirchen.

331, Stein, Otto.

KK. Kirchhoerde.

335. Frieg, H,, Ehrcnaintmanu.
336. Kuntze, Hauptmann a. D,

7K. Küctelhansen bei Hoope.

337. Peters, Wilh,, Fabrikbesitzer.
71. Laer.

338. Bonn er mann, W,, Landwirt,
72. Lage i» Lippe.

339. Speuncmaun, Carl.
73. Langendreer.

310. BcckhauS, Betriebsführcr,
311. Gocckeler, Joh,
312. Grügelsiepe, Pfarrer.
313. Haarmaun, Georg, Metzger-
311. De, moä, Klostcrmann,
315, Krebbcr, Hauptlchrcr,
316, Landgrebc, Pfarrer,
317, Luckeuburg, F., Apotheker.
318, Maiwcg, F, W-, Banunteruehmcr,
319, De, mscl. Maiwcg.

350, Müser, Arthur, Bierbrauereibesitzer,
351, Prictfcb, Pfarrer,
352, O uack, Postmeister,
353, Bosch, Lehrer,
351, Schulte Freuking, Gntsbesii?cr.
355, De, iriock. Schulte Overbeck,
356, schulte Steinbcrg, Guts

besitzen-
357, Wiese brock, Direktor,
358, Woltner, Bahnmeister,

71. Langerfeld.

359, Bastian, Carl.
360, Gocbcl, Herni-
361, Henkels, Alb,, Fabrikant,
362, HeukclS, Ernst, Kaufmann,
363, Wülfing, Otto, Kaufmann.

75« Letmathe.

361, Hassel, Carl, Fabrikant,
7K. Linden.

365, Ernst, H,, Apotheker,
366, De, .Krüger,
367, De, Moellcr,
368, Moll, Hcrni,
369, Spcnncmann, E.

77. Lndwigsbnrg.

370, Freiherr Stacl von Holstein,
7Zt. Lünen.

371, Potthoff-
372, Haarnianu, Fr„ ^park.Mendaut,

79. Lütgendortmund.

373, Holtcmeyer, Joh,, Bauuutcru,
371, schulte Boclle-
375, Wcsterman», Ehrcn-Aintman»,

itk. 'Marren.

376, Haarnianu, Bicrbrauercibesilzcr,
«t. Milspe.

377, Hefendchl, Fr,
378, WcllcrShaus, Alb.

»2. Madras.

379, GerdcS, Alb,, Konsul,
ii.i. Moers.

380, Kühler, H,, Lehrer,
»1. Münster.

381, Kreft, E,, Fabriköesitzer,
it5. Niederwenigern.

382, Schulte, Carl,



»9. Plettenberg.

383. Berg he ff, Assessor.

»7. Lnerenbnrg.

387. schulte S v erbe r g.

litt. Reading «Pens. N.-2lmerita).

385. >ira einer, L.

»!>. Ratingen.

389. Direkter Eickwerth.

!>9. Remscheid.

387. S pcnii eiiiann , Emil.

!>>. Rennebanm bei Hastlinghansen.

388. Bossel mann, Peter, Wirt.

!>2. Riidingl»ansen.

389. Klepper, Pfarrer.

üinhrort.

39». H» ff mann, Amtsrichter.

!>4. Schalte.

391. Benivcr, General Direkter ans
Eenselidatien.

392. tranken, Herin., Fabrikbesitzer.

95. Schwelm.

393. Sternen bcrg, tzliig.
3l>7. Sternen bcrg, W.

!><». Schwerte.

395. kl,. Münte » deck.

399. 9c c»Hans, Tierarzt.
397. P e h r m a » n , Bürgermeister.

97. Somborn.

398. E h man n, W.
399. Strnnk, D.

!>». Sprockhövel.

790. nh t iiiann, H., Apotheker.

99. Ttoctnm.

791. Beckhoff, Wilh., Landwirt.
>92. Greppin, W.

793. Grnnewald, Hanpttehrcr.
797. Mentlcr, Hanptlchrer.
795. D st er iiia iin, H.
799. Schnlze Bellinghansen, Fr..

Ehreni Amtmann.

>99. Nectendorf.

797. Ikr. Wirth.

>9l. Nemminge».

798. S verhoff, E., Pfarrer.

192. Volmarstein.

799. Lehre cd er, Ang., Fabrikant.
479. Wehberg, E., Gastwirt.

19.!. Vorhalle bei Herdecte.

717. Breeking, Earl.
772. Dnllniann, A.
773. Hnlsberg, .H.
777. Pest, Lonis.
775. Schmidt, Ang. Fran, Apotheker.
779. Siepmann, F. Pendant.

194. Vormholz.

777. Schilling, E., Lehrer.

195. Wanne-Biiker».

778. Heltweg, Pfarrer.
779. Wrade, Pikar.

199. Wannen.

729. Wiiikclmann, A., Sekenem.

>97. Wattenscheid.

727. 17e. Benin», L., Arzt.

19». Weitmar.

722. ven Bcrswerd-Wallrabe.
723. Geeckcr.
721. Holtgreve», Pfarrer.
725. M e» nigcr, B., Baniintcrnchiiier.
726. IB. Pickert.
727. Schlett, W.
728. Schnltc Hcrweling, ?h.
729. I),'. mecl. Wefclschcidt.

19!>. Wengern.

739. B e n n c rm an n, stccndant.
737. Hölscher, E., Apotheker.
732. Lind, Otto.
433. Steffen, H.

119. Westhofen.

737. F alkc ii b e r g, Pfarrer.
735. Iii', menl. >ilng, W. Llrzt.

111. Werne.

739. >1» in Pin an n, E.,
737. Lntber, Paster.
738. 9.>7öller, Heinr., Markscheider.
739. ei »Hardt, Zeche Pellmend.
779. 17,r 9c ein Hertz, Arzt.
777. Pi'ising, Gnst., Unternehmer.
772. Wertiii an».

112. Wetter a. d. R.

773. Albert, Gnst.
777. Blank, Fnl.
475. Blank, H.
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446. Bönnhofs, Ludwig
117. Brcdt, R.
418. Brenschede, E.
119. Busch mann, Rnd.
IM Goccker, Pfarrer.
15)1. Graveiii an u.

15>2. H engste »berg, Pfarrer.
151!. List, Apotheker.
15>1. Müller, Ernst, Aiiitinann.
455. Brtmann, Vikar.
456. Schcmann, Gast.
457. Schulte, H.
458. Schnlze, Fricdr., Kanfmann.
459. Vorsteher, G., Kommerzienrat.

>>1. Wickvdc-?lsscin.

469. De. Middelschnlte.

>>4. Witi»cll>a»se>l.

461. Heering, Direktor auf Zeche
Julius Philipp.

>>.">. Winz vci Hattingc».

462. Engelhardt, Bauinspektor.
463. Natorp, Steuereinnehmer.

>>6. Witten a. d. R«»r.

464. Achenbach, H., Konditor.
465. Albert, Aug., Kanfmann.
46t!. Albert, F. W., Kanfmann.
4t!7. Albert, W., Witwe.
468. Alberts, Fr., Kanfmann.
469. Alferinann 71 Schweigin an».
479. Llllcndorf, H., Rechtsanwalt.
171. Alvermann, Gnst., Fabrikant.
4i2. Alstacde, Wilh.
475!. Armbrust, Btto.
474. Bach, A., Apotheker.
475. Balz, E., Lehrer.
476. BanSbcrg, B., Goldarbeitcr.
477. Barth, Heinr.
478. Becker, F., Geschäftsführer.
479. Benke, Wilh.
489. Berger.fun., Earl, Kanfmann.
481. Bergiiiann, Eduard, Rentner.
482. Berte man n, gend.
483. Bocckcr, Fricdr., Königl. Eisend.-

Direktor.

484. BoeSkcn, Ed., Bücherrevisor und
Handclslchrcr.

485. Brem nie, Bbcrlehrcr.
486. Bitter, Betriebssichrer.
487 Blank, G., Kaufmann.
488. Blcnncmann, G., Uhrmacher.
489. Blum berg, F.
499. Boeckmann, Lehrer.

191. Boeder, Jos., Mehgcrmeister.
492. Bohde, L.
193. Borgmann, Fr., Gasthofbcsiher.
194. Bormann, H., Buchhändler.

495. Born, I. H., Lehrer.
496. D>'. mW, BoShamer.
497. Bottcrmann, Btto.
198. Brabänder, Fr., Rentier.
499. Brackina»», W., Bahnhofs

restanratenr.
599. Professor Brandstäter, Bber

lchrcr.
591. Bredt, Val., Kaufmann.
592. Breuer, Rnd.
593. Di', mock. Brickenstein.
591. Brinkmann, A., stecntncr.
595. Brinkmann son., G., Fabrikant.
596. Brinkmann.fnn., G., Fabrikant.
597. Brodt, E., Kaufmann.
598. Brodt, Fr., Kaufmann.
599. Brun, Ludwig, Kaufmann.
519. Bnchholz, Gnst., Kaufmann.
514. Bnchholz, Wilh., Kaufmann.
512. Bnchthal, S., Kaufmann.
513. Bncksfeld, Inl., Apotheker.
514. Bullmann, Schlachth. Inspektor.
515. Bnrckhardt, W.
516. BürhanS, H., Kaufmann.
517. Bnse, Wilh., Betriebsführer.
518. Callenberg, H., Bandagist.
519. Eonze, Lehrer.
529. Eron, F., Drogist.
521. Lc Elaire, Aug., Kanfmann.
522. Lc Elaire, Fr., Kanfmann.
523. Cordes, Adolf, Kanfmann.
524. Ehr ist, Gnst., Bbersteigcr.
525. Däche, Architekt.
526. Dahlhaus, Fr., Kaufmann.
527. Dahlmann, Adolfine.
528. Dahms, Btto, HandclSgärtner.
529. Dcppe, Pfarrer.
539. Di eck, Wilh., Lademeister.
531. Bischer, Armensekretär.
532. Dönhoff, Hcrm., Branereibefilzer.
533. Dönhoff, Wilh,, Brancrcibcscher.
534. Drepcr, LoniS, Kaufmann.
535. Drcycr, Lehrer.
536. Dünkelberg, W.
537. Dnnncbackc, Witwe.
538. Du n km an n, G., Kaufmann.
539. Eckardt, Earl, Kanfmann.
549. Eichcngrnn, S., Kanfmann.
541. Eickc, A., HandclSgärtner.
542. Engels, Heinr.
543. Erst mann, Btto, Bergrat.
541. Erncr, B., Gerichtstagen Rcnd.



5,15. Fahrwinkcl, Aug., Fabrikant.
515. Falken rot h, Fr., Lademcistcr.
511. Faust, Heiur., Steiger-
518. F autsch, S., Rechtsanwalt und

stiotar.

519. Fischer, Aug., Kaufmann.
55V. Fe er st, Christ., Beigeordneter.
551. Frauk, AlphonS, Fabrikbesitzer.
552. Franke, Ernst.
555. Franze», Architekt.

551. F r a » z ui a n n, H., Gerichtsvollzieher.
5>55. F rcisewiuk c l, Lechrer.
556. Freese, Friedr., Scltcrswasser

fabrikaut.
557. Fr icke ee Eic.
558. Funke, Walter, Wirt.
559. Fügner, Earl, Lehrer.
56V. Funke, E-, Wirt.
561. Gallad>-, W., Kaufmann.
562. Gclbke, Aug., Tischlerineistcr.
565. Iii-. med. (Herbes.
561. Gerling, Th., Sekououi.
565. Gecbcl, Fr. Hofphotograph.
:56<>. Guedel, Bauinspektor.
5<>7. Gerharde-, Louis, Stuckatenrmstr.
568. !>>-. med. GordeS, Sauitätsrat.
56l1 Gracber, M-, Pfarrer.
57v. Graefe, Earl, Kaufmann.
571. Graefe, 9i»d., Buchhändler.
572. Graefe, H. L., Weiuhäubler.
575. Gutziuaun, D., Sberlchrer.
57-1. Haar Haus zu»., I. P.
575. Iii-. Ha arm an», Gust., Bürger

lucistcr.

576. Haariuann, Georg, stcentner.
577. Haariuann, Gnst., Kanfmaun.
578. Haarman», F. H., Kaufmann.
579. Hager, Hermann, Lederhandlung.
58V. Hahne, Fr., Pfanbleihcr.
581. Hans, Pstoriy, Bankier.
582. Haren, G., Lehrer.
583. Harstewiutei, Rechtsanwalt.
581. Haste, Lehrer.
585. Hassel, G., Stadtsekrctär-
586. Heetkamp, H., Kleinpnermcistcr.
587. H et Hey, F. W., Labcuieister.
588. Heise, Lonis, Kaufmau».
589. von der Heide, Emil, Bankier.
59>>. Heppncr, Reg.-Baumeister.
591. Hemmer, Earl, -Kaufmann.
592. Hemmerliug, Hulda, Lehrerin.
595. Hemsoth, W., Fuhrunternehmer.
591- Hengsbach, H. W., -Kaufmann.
595. Hengsteuberg, E-, .Laufmann.
596. Herz stein, Fsidor, Kanfman».
597. Hcrzsteiu, Jos., Kanfinauu.

598. Hirsch, Earl, Kaufmann.
599. Hirse, Hch., Anstreichermeister.
<>vv. Hochkeppel, W.
6V1. Hömberg, Gebr.
6V2. Hb »er, Ernst, Konditor.
6V3. 11>-- Hos, Oberlehrer.
6V1. Höper, Earl, Barbier.
6V5. Höper, Fritz, Heilgchülfe.
6V6. Höper, Heiur., Zahnarzt.
6V7. Hollcuberg, Geschäftsführer.
6V8. Huiiiiiirich, W., Kaufmann.

6V9. Hütt, Alb.^ Buchbinder.
61V. Jansen, ^chreiucrmeister.
611. Joe st er, Fr., Sckonom.
612. Kap Hengst, Th., Photograph.
613. Karl, Friedr., Lehrer.
611. Kathagen, Fr., Rentier.
615. Kcllcrmann, Pfarrer.
616. Iii-, med. Keinpcrmau».
617. K etil er, Th., Spark-Estendant-
618. Kleine, Bergassessor.
619. Klinker, Fr., Kanfinauu.
62V. Klinker, Rnd., Kansmaun.
621. Frl. Klocke, Lehrerin.
622. Koester, Wilh., Eisenhandlnug.
623. Kl» tili an n, Ed., Kaufmann.
62-1. Kuapuiauu, Ed., Kaufmann.
625. Knapmann, L-, Kaufmann.
626. Kouetzk», B., Buchhändler.
627. K orfma uu.jiiii-, H., Kaufmann.
628. König, Fr., Superintendent.
629. Ei-, med. Kocnig, Arzt.
63V. Ko eiliger, H., Bauunternehmer.
631. Koester, W. H., Kausiiianu.
632. Koetzold, B., Buchhändler.
633. KosthauS.
631. Krause, F. W., Kirchcnk. steend-
<>35. Kraushaar, E., Wirt-
636. Kreutler, E-, Buchdruckereibes.
637. Krcuzhage, Pliisikdircktor.
638. Krnhösfcr, Wilh., Restanrateur.
639. Kruiiime, Ll. Sekonom.
61V. Krüger, H., Buchhändler.
611. Kntowsky, Ed., Lehrer.
612. Küpper, L., stcechnuugSsührcr.

<!13. K ü pp ermann, D-, Zimmerulstr-
«>11. Kürschner, F., Kaufmann.
615. Lauge litt ig, G., Kaufmann.
616. Lankhorst, G., Stadtrat.
<>-17. Lecsciuauu, B., Pfarrer.
618. Lehrmann, Joh.
619. Lcfarth, F., Pfarrer.
65V. Leye, Hch., Kaufmann.
651. Lischeid, Adam, Kaufmann.
652. Lischkamp, Sber Monteur.
653. Lindcnbaum, M., Kaufuiann.
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651. 1'inden bann,, S., >iauf»iann.
<>55. stocsewitz, <1., 'Werkst. Vorsteher.
6,50. 1'octz, 2ehrer.
<>57. 1'ohde, 'Aug., >iansmann.
658. Pohmann, Earl, >ianf»ian».
6,59. V oh mann, Friedr., Fabrikbesitzer.
6<>0. 1'oh mann, l^ust., >tanf,»an».
t!t!k. Kohmann, Max, Fabrikbesitzer.
6<>2. IG ewcnstein, 2l., >1anf»,ann.
663. d'nlin g, R. G-, Maler.
661. Lnncnbnrgcr, Fr., Bauuuteru.
(>65. 1'nhn, Will»., Buchbinder.
666. Marks, Ed., lionditor.
667. Marr, 15>'. ,»ock., Arzt.
668. Masling, Will,., Fnhrnnternchm.
<>69. Maser, F., Wenchäudler.
670. 11r. Matthes, Real Gymnasial

Direkter.
671. May, Ernst, Metzgeriucistcr.
672. Ntayberg, Earl.
<>76. M a i in cg, 2 ladtbauiueister.
<171. Mengcl, C., Scnsfabrikant.
<>75. Mcrkcns, Rob., ziausmann.
676. Mertens, Aug., >ianfn>ann.
6m. Mcycr, E., Rcstanratcnr.
678. Meli zun., F. W., Fabrikant.
679. Moli, Waldemar, zianfmann.
<>80. Müllensiefen, H., Fabrikbesitzer.
<>81. Ac n lle»siefen, Th., Fabrikbesitzer.
682. Mimischer, Hch.
686. Münte, E., Glockengießer.
68k. stiachrodt, Gnst., Aanfmann.
685. R ä s ch e r, Fngenienr.
<>86. Ritsch, A., Verwaltnngssckretär.
687. Dstwald, 1'ehrcr.
<>88. D v er hoff, Ewald, ?Rarkscheidcr.
689. Iw. mock. Dverb eck, Arzt.
690. Pampns, W.
<>l<1. Pfannschilling, L., >tansmami.
692. Pipo, 2., tiansmann.
696. Plügge, Lehrer.
69-1. Pott, Aug., Rechtskonsulent.
695. Rad ein ach er, D, Architekt.
696. Rcdger, Bildhauer.
697. Rehr, Amtsgcrichtsrat.
698. Rcnncrt, Earl, Brcnncreibeschcr.
<>99. ckeennert, Gnst., Stadtrat.
700. Reuter ch>>-, Wilh., Friseur.
701. Roch oll, P., Anitsgerichtsrat.
702. Richter, Earl, Restanratenr.
706. Rodenberg, E., Zimmermeister.
70k. stsocnicr, Dskar, Zimmcrmeister.
705. stsoscnbcrg, Moritz, Aanfman».
706. Roscnbcrg, S., lianfmann.
707. Rott, Hern,, ttanfmann.
708. stkuhrniann, Hch., Kansmann.

709. ckcnmp, W., Apotheker.
710. Riiping, Stto, .stansmann.
711. Land kubier, ?., Bkctzgermeiiter.
712. Länger, Rob., tianfmann.
716. Lchade, Ltadtrentmeister.
71-1. 16^. nunl. Schäfer, Arzt.
715. Lchäser, F. W., Rentier.
716. I>o. t^chantz, Lanitätrat.
717. ^ charten berg, L., >ianf»ian».
718. Schemniann, E., >!a»s„,a»n.
719. Schlick,terle, H., .iianfniann.
720. SckUnck, Gnst., Bketzgermeister.
721. Schluck, Earl, Bäckermeister.
722. Schluck, Fricdr., Bäckermeister.
726. <c,ck, lnck, Witwe.
721. Schneider, Alb., Fabrikbesitzer.
725. L chocncbcrg, A»g.,9cestanratenr.
726. Schocncbcrg, Fr., ttonditor.
727. L chocneberg, R., Alempncrmcist.
728. Lchrocdcr, Earl, Wcrknieister.
729. Lchroetcr, Prokurist.
760. Schubert, A., Faktor.
761. Lchninan», Generai Direktor.
762. schwätze, Hch., Rechnnngsfiihrcr.
766. Lchtvartz, Vonis, tiansmann.
76-1. Schwarz, i'chrcr.
765. S chwcfer, Fr., Bäcker und Wirt.
766. Schwicrmann, Wilh., Wirt.
767. ^cidel, Earl, stcenticr.
768. meidet, G., Schichtmeister.
769. Seidel, Sswald.
710. Soeding, Fr., Fabrikbesitzer.
711. Spennen,an», Dtto, tianfinann.
712. Stein, Schichtmeister.
716. tcin, Fr., Uhrniachcr.
7-11. Steinhoff, Prokurist.^
7-15. Sti cbternath, I., Steinbruch

bescher.
716. Stins hoff, G., Gerbcrcibcsitzer.
717. Stratmann, 1'ndwig, Xanfmann.
718. Stratmann, Earl, >ia»fmann.
7-1'i. Trottmann, H., .ckanfmann.
750. Ullrich, Direktor.
751. Umlaufs, Lcop., Vehrcr.
752. Unterberg, H., Aanfman».
7.56. BeltjcnS, E., Dcchrat. Bcaler.
751. Bettcbrodt, H., Schrcinermcister.
7ö>5. Ben Hofs, 15, Mobelhändler.
756. Vilter, Fnlins.
757. Vogt, Alb., Buchhalter.
758. Vost, Peter, Gasthofbesitzcr.
759. Wächter, Sberlehrer.
760. WaskoivSky, Earl.
761. Weißen sc ls, Eonst., per. Vandm.
762. Westhans, l'ehrer.
763. Weber, B. Zahnarzt.



764. Weber, Hcb,, Werkst.-Vorsteher.
765». Wryrich, C.. Ingenieur.
7l!<!. Wichtige, Carl, Fabrikbcsiher.
,<!7. Wiel, Gnst., liianfmann.
768. Winkclmann, Kehrer.
769. Winter, Diedr., Möbelhändlcr.

770. Witt mann, Kgl. Eisenb.-Direktor.
771. Wylych, H., zianfmann.
772. Wölfs, Gottft.
773. Wolfstein, Samuel, .Kaufmann.
774. ff eller. Bahnincister.
775. De. Zöllner, Töchtcrschuldirektor.

IV. Rvrrespoitdierende Mitglieder.

l. Herr Gymnasial-Oberlehrer Biummenthei in Wesel.

V. Für IWG aikgenleldete Mitglieder.
1. Schnchart, Adolf in Dcnben b. Dresden.
2. Bankloh, G., Melkermeister
4. Beckerjnn., G., Kaufmann
4. Beyer, stindols, Bnchhändlcr

Bö he im er, D>., Arzt
Brabander, Fr., Konditor
Br o ckh n s e n, Apotheker
Brodt, W., Kaufmann
Fahrwinkel, Otto, Mchgermeister
Forst, Btax, GcrichtS-Asscssor
Gimmerthal, F. A-, Geschäftsführer
Goecker, Carl, .Kaufmann
Gros;, Wilh., Bsöbclhandlnng
Grunewald, Paul, Architekt
Hackländer, W., Prokurist
Henke, Carl, Ingenieur
Hoffman», Aug., Unternehmer
Dellerhofs, Aug., Brennereibesiher
Keye, Otto, Wirt
Menzel, Beigeordneter in Witten.
Padtbcrg, .Kaufmann
P cichcr, Bahnhofs-Inspektor

v.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
IL.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Renncrt, Will)., Ingenieur
Rosenkranz, Rnd.
Sauerbrnch, Nich., Architekt
De. Schantz, .jan., Arzt
Schnicber, A., Pastor
schütte, Georg, Kaufmann
Sethe, Adolf, Metzgcrmcistcr
Sicking, Hch.
Sicp m a n n, Job.
Sommerfeld, Gnst., Pastor
Tcllcring, Carl
Ter-Zscddcn, W., Oberlehrer
Völker, C., Zahnkünstler
De. Wasserzichcr, Oberlehrer
Wichagc, C., Fabrikant
Zü ndorf, Aug.



Sammlung von Bildnissen bedeutender
^Narkaner.

Der „Verein für Orts- und .Zeimatsknnde in der Graf

schaft Mark" zn Witten an der Ruhr, der mit seinen Bestrebungen

eines weitverbreiteten Ansehens genießt, ein namhaftes Mnsenm von

natnrgeschichtlich, knlrnrgeschichtlich, künstlerisch wertvollen Gegenstände»

besitzt und ei» Jahrbuch hcransgicbt, hat den Beschluß gefaßt, nach einem

eigenartigen und ganz besonders dankenswerten Unternehmen seine Gräfte

zu widmen, welches wohl verdient, in weiteren Kreisen Interesse zu erwecken.

Wir möchten eine Sammlung von Bildnisse» solcher Männer

anlegen, welche für das Gebiet der ehemaligen Grafschaft Mark von be

sonderer Wichtigkeit gewesen sind. Es komme» dabei zunächst die schon

Dahingeschiedenen in Betracht, aber auch die Bildnisse der noch Lebenden

sind gleichermaßen willkommen.

Bedeutende Personen, die bei namhafte» Verdiensten um das engere

oder das weitere Vaterland entweder n) innerhalb der Grenzen der ebe

maligen Grafschaft Mark bez. ihrer näheren Umgebung geboren stnd, oder

Ii) hier längere Zeit gelebt haben, event. <Z hier gestorben sind, sowie

ck) solche, die, obne in vorstehendem Sinne Markaner zn sein, das Wobl

dieses Landes besonders gefördert haben, alle diese sollen einen wohl

verdienten Lobn für ihre Verdienste dadurch erhalten, daß ihr Bildnis in

Verbindung mit möglichst zuverlässigen Aufzeichnungen über ihr Leben im

Museum unseres Vereins aufbewahrt wird. Der Staatsmann, der

Politiker, der Abgeordnete, der Beamte von maßgebender Bedeutung oder

nachhaltiger Wirksamkeit, sie alle sind so gui gemeint, wie der »m seine ^tadt

verdiente Bürger, der schöpferische Industrielle, der Begründer von Wohl

fahrtseinrichtnnge»; es soll ebensowohl der Künstler, der Dichter, der

Gelehrte zn seinem Rechte kommen, wie der bedeutende Arzt, der hervor¬

ragende Geistliche, der verdiente Pädagoge, der namhafte Jurist.

Wir werden selber bemüht sein, die wichtigsten nntcr den Verdienten

zn finden, wir werden uns aber auch von maßgebenden Leuten in den

verschiedenen Orten beraten lassen und für jede freiwillig gebotene An

regung dankbar sein.

Unsrc Erwartung dürfte wohl nicht zn hoch gespannt sein, wenn nur

annehme», daß in zahlreichen Fällen die nächste» Angehörigen bezw. Aach

kömmlinge verdienter Markaner sich gerne bereit finden werden, den Dahin,

geschiedenen eine dauernde Erinnerung zn sichern.



Nur i» sehr seltenen Fallen vermag die Liebe der Hinterbliebenen

uns in den Besitz einer Pvrträtbüste des Verewigten zn setzen, wie wir

derselben immerhin zwei verdanken, diejenige von Harkort und von Grillv.

Auch ans Qelbilder werden >vir schwerlich rechnen dürfen. Wohl den

Meisten aber ist es möglich, uns ein gutes Porträt in Photographie,

Lithographie oder andern Arten der Vervielfältigung zn überweisen, welches

freilich, wenn irgend möglich, von Hause ans eine würdige und angemessene

Größe haben müßte. Jedes Black der Sammlung soll zum Mindesten

Groß-Quart-Größe erhalte», doch würden Bilder größeren Umfangs

mit Freuden willkommen gebeißen »nd in angemessener Weise sicher unter-

gebraebt werden. In solchen gewiß selteneren - - Fällen, wo die

Angehörigen nicht in der Lage sein sollten, ein Bild in Quart- oder

Folioformat zn beschaffen, würden nur entweder — nach eingeholter stn-

stimmnng — ans unsere Losten nach einem kleineren Porträt ein größeres

anfertigen lassen, oder eventuell das kleinere Bild ans den normalen Karton
kleben lassen.

Von besonderer Wichtigkeit aber werden für unser Unternehmen aneb

die b i o g r a Phis eh e n N otizen sein, die nur ebenfalls von den Angehörigen

erbitten. In sehr vielen Fällen werden die Letzteren eine gedruckte

Notiz besitzen oder ans eine solche verweisen können, die vielleicht als

Nekrolog oder sonst schon früber in größeren oder kleineren Tagcsblattcrn

erschienen ist. Wenn die Angehörigen uns solche gütigst überlassen oder

event. zur Absebrist anvertraue» wollen, so würden wir immerhin schon

eine wenvolle Unterlage damit gewinnen. Doch werden in den allermeisten

Fällen belebende »nd ergänzende Mitteilungen von seite» derer, die dem

Verewigten »ahestanden, nnentbebrlich sein, manchmal wird es auch an

gedrucktem Material gänzlich fehlen, sodaß ei» wenn auch noch so einfacher

Qriginalbcricht da einzutreten hätte.

Wenn eine solche Saminlnng von Bildnisse» bedeutender Markaner

so, wie sie nns vorschwebt, allmäblieh zur Wirklichkeit werden sollte, so

dürfte damit etwas Schönes und Würdiges, zugleich etwas Neues

und für Andere Vorbildliches zn Stande kommen.

Schneller als früher pulsiert heute das Leben ans politischem, wie

ans wirtschaftlichem Gebiete. Auch Lnnst und Wissenschaft folgen dem

Inge dieser Entwickelnng. Sie treten vielfach in den Dienst jener Sphäre»,

oder sie hasten vorwärts, schaue» sich nicht mehr um. Rein geistige Be¬

strebungen treten langsam zurück. Man fragt nicht mehr soviel nach ihnen

wie früher, man achtet ihrer nicht mehr wie sonst, Ivo sie sich geltend

machen »vollen. Sollen »vir uns darüber freuen oder es bedanern? Sollen

wir denen rückhaltlos zustimmen, die, wie sie sagen, lieber Geschichte machen

helfen, als solche schreiben oder lesen? Aber der Deutsche wäre henke

nicht das, was er ist, »venu er nicht vorher zn hoher Entwickelnng des

Geistes aufgestiegen wäre. Möchte er von dieser Höhe nicht allzusehr

heruntersteigen! Möchte die selbstlose Pflege des rein Geistigen, wozu
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auck die Kunde von dem Vergangenen gehört, bei uns nicht verkümmern,

vielmehr ihre Vertreter und ihre Freunde behalten! Denn es kommen
aneb wieder andere Seiten, keinem Menschen, keinem Volke bleiben die

Erfahrungen erspart. Dann kehrt man wohl z» jenem Ausgangspunkte

zurück, vou dem der Aufschwung erfolgte, zum geistigen streben und zur

Anteilnahme an demselben. Dann gedenkt man tüchtiger und vorbildlicher

Männer, die einst gelebt, und man betrachtet ihre Züge, man hört von

ihrem Wirken mit jenem Interesse, welches sie verdienen, und welebes
de» Lebenden das Herz erhebt.

Aommission:

Soeding. Brandstäter. Bor».

Ntt. Alle diejenigen, welche geneigt sind, de» vorstehend dargelegten ZZc-
strcbnngcn entgegenzukommen, werden gebeten, sich an das Mitglied der Kommission,
Herrn Professor Brandstätcr zn wenden.



Bericht

öes Vorsl»n0cs des Vereiüs siir tlrk- >>»d Hti»illls>!»»i>e

ig der Grafschaft ^tark
silier das KrsMtsjahr 1898/99.

erstattet in der ordentlichentüeneralversaininlungam l>>. Dezember 1899
von

Friedrich Wilhelm Aichust Pott, Schriftführer.

l. Nachdem der Grunderwerb an der Blücher- und Schulstraße
vollzogen war und die Grnndstücke aus den Nännen des Vorsitzenden Herrn
Friedrich Soeding angelassen und umschrieben worden waren, mußte
der Vereinsvorstand seine nächste Angabe darin erblicken, de» zu Museums-
zwecken »iebt notwendgen Grund und Boden so zu veräußern, daß der
Verein von der durch den Grunderwerb entstandenenSchuldenlast und
von der Pinsenzablnng sobald als möglich befreit werde. Dieses Problem
ist beute im Wesentlichen als gelöst zu bezeichnen.

In unserem vorigjährigen Berichte haben nur die Vorbereitungen
beschrieben, welche notwendig waren, um den für das Mnsenmsgebäude
am besten geeignetenPlatz zu bestimmen. Ans dieser Grundlage beschloß
die Generalversammlnngvom 18. November 1898:

n) die für das Mnsenms-Gebände zu reservierendeFläche von de»
von Herrn Aug. Grumme erworbenenGrundstücken wird ans mindestens
85 Meter Banfront an der Blücherstraße in der Erstreckung an der
Berger'scken Grenze entlang bestimmt;

Ig der Vorstand wird ermächtigt, den übrig bleibenden Teil der
Grundstücke zu Bauplätzen bestmöglichst zu verkaufen.

Da der Vorstand bereits unter der Hand den Verkauf von Bau¬
plätze» eingeleitet und eine zweckmäßige Einteilung des zu verkaufenden
»errains getroffen batte, wonach auf Wunsch kleinere Bauplätze abgegeben
»'erden konnten, so tonnte der Verkauf sofort beginnen. Der Vorstand
richtete ein besonderes Augenmerk darauf, daß villenartige, gefällige Wohn¬
häuser von lg,—B Stock Höbe auf de» Plätzen errichtet wnrden. lim
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Gang in die Sache zu bringen, wurden die beiden ersten Plätze an der
Schnlstraße zu 160 M. für die Onadratrnte verkauft, für die folgenden
Plätze an der Sebnlstraße wurden l70 '.Vi. für die Onadratrnte erzielt.
Der Platz an der Blücherstraße ivnrde zu !80 Bk. für die Onadratrnte
und ein kleiner, von dein Eckplatz an der Blücher und Schnlstraße ge-
noniinener Teil zu L00 Bi. für die Onadratrnte verkauft. Sv sind in>
Laufe des Geschäftsjahres bis auf den vorhin erwälmten Eckplatz sämtliebe
Bauplätze an Schul und Blücherstraße verkauft worden. Die an der
Schnlstraße in diesem Jahre erbauten 1- Wobubänser entspreche» den ge
hegten Erwartungen des Porstandes, und auch die noch niebt bebauten
Plätze werden mit gefälligen Wohnhäusern besetzt werden, sodaß die lim
gebnng des Mnsenmsgebäudes nach Schul und Blüeberstraße bin einen
villenartigen Charakter trage» wird.

Ali der südlichen Grenze verläuft das Grnndstück schiefwinkligzur
Straße, so daß dort ein Dreieck übrig bleiben mußte, welches zu Bau¬
zwecken nicht verwertet werden konnte. Es mußte aneb darauf Bücksicht
genommenwerden, daß das MnseunvZgrnndstück von der Schulstraße ans
einen Fahrweg behielt, um bei späterer Bebauung der bintcren Fläche
mit Fuhrwerk auf das Grnndstück gelangen zu könne», wodnreb ermögliebt
wird, daß die ganze Baufront an der Blückerstraßc mit 60 Meter voll¬
ständig ausgenutzt werden kann, linker Wabrnng dieses „Fweckes ist das
Nestgrundstück an Herrn F ried r. V o h m a n n verkauft ivorden. Der Weg
von der Schnlstraße zum MnsenmSgrnndstücke bat eine Breite von 6 Bieter.
Die Wegefläche selbst geht in das Eigentum des Herrn Fri edr. Lobmann
über, fedvck räumt dieser dem Percin für Orts- und Heimatskniide in
der Grafschaft Mark für einige Feit das Neebt ein, den Weg zum Geben
und zum Fahren für die Fwecke des Märkischen Museums z» benutzen
und dieses Neebt wird auf die Wegeparzellezum Grundbnehe eingetragen.
Die Wegeparzclle wird an der Schulstraße von Herrn Lohmann mit einem
Thvre versehen, zu welchem der Perein für Orts- und Heimatskunde in
der Grafschaft Mark einen Schlüssel erbält. Thor und Weg sind von
Herrn Lohmann zu unterhalten, llm von dem Wege ans das Mnsenms-
grundstück Fuhrwerke einlenken zu können, erhält der nördlich vom Wege
belegene Bauplatz au der südwestlichen Ecke eine entsprechende Abrnndung.

Das südlich vom Wege liegenbleibende nnbanwürdige Dreieck wird
von Herrn Friedr. Loh mann mit Bäumen bepflanzt.

So ist binnen Jahresfrist das zu Musenmszwecken nicht erforderliche
Terrain in zweckentsprechenderWeise und bestmöglichst verwertet ivorden bis
auf den Eckplatz an der Blücher und Sebnlstraße. Für diesen Platz,
welches der sebönste von allen ist, glaubte der Vorstand einen eutprechend
höheren Kaufpreis verlangen zu müssen. Aneb in Betreff dieses Platzes
schweben Verkaufsverhandlungen.

Werfen wir nun einen Blick aus das nnanzielle Ergebnis der vom
Verein unternommenenOperation.
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Ans dem Verkaufe der Bauplätze sind folgende Beträge erzielt worden i

nl Von Derrn Kaufmann Wilhelm

B »eh h o l z für 39"°Fgg ^ Rute» an

der Blücherstraße . ..... ü M. 189 — M. 3371,—

und für ä^ ,o„ stA Ruten neben dem Eck¬

platz an der Blücher- und Schnlstraßc üM. 239 — M. 1922,3«)

1>j von Herrn Grnbenvcrwaltcr Carl

Balles in Annen für 18«' ^„^Rnten n M. 169 M. 2977,69
von Herrn Markscheider Ewald

Overhoff in Witten für 219/^

s^s Ruten ........ n M. 169 — M. 3361,69

ä) von Herrn Kaufmann Wilhelm

Dackländer z» Witten für 23^/^

Nuten n M. 179M. 9927,39

<9 von Herrn Lehrer Aug. Böckmann

zu Witten für 23^/^, stffs Ruten ü M. 179 — M. 399 l,<>9

1) von Herrn Vcrwaltungs-Sekretair

G u st. Flanz zu Witten für 22"/^

^ Ruten n M. 179 ^ M. 3823,69

Z) von Herrn Fabrikbesitzer Otto

Schulze - Velling h ausc n zu

Witten für 26--"°/^^ üinte» n Vi. 179 —'M. 9938,92

Ii) von Derrn Fabrikbesitzer F r. L o h m a n n

zu 'Witten für ll "'/^ stch Ruten

hinter der Baufront an der Bcrger'seben

Grenze . ü M. 199 M. l 199,--

ih von demselben für 13"°°°/igggg

Ruten ebenfalls hinter der Bau¬

front an der Berger'sche» Grenze » M. 199 — M. 1369,63

Ks von demselben für «E"'W>wo<, j stRnten

Wegefläche, worauf dem Verein das

Benntzungsreebt zum Gehen und

Fahren für ewige -seit zustellt . . nM. 199-—M. 669,73

I l von demsi Iben für 17 I^Rute»
des nicbtbauwürdigen Dreiecks an der

südlichen Grenze ü M. 75 - M. 1332,93

Summa M. 33663,17

An? diesem Erlöse ist zunächst das von der städtischen Sparkasse zu

Witten bergegebene Darlebn von 29999 M. nebst fsinsen vollständig
abgetragen worden.

Für Abstoßnng von Verbindlichkeiten de? Verein? sind 23>»>'Mk. ver

roandt^ivorden, und der Rest des Erlöse? ist auf das von Herrn Fabrikbesitzer
Fr. <ooeding zu 3" ^ bergebene Darlebn von 19932,99 'Mk. abgetragen

worden, bezw. nürd bei den n oeb ausstehenden Auflassungen an die Derren
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Dtto Schulze-Velling bansen und Fr. Lobmann gezablt werden.
Der da»» »och verbleibende Nest der Soeding'sebe» Sebiildfordernng ivird
ans dem Erlöse für de» Eckplatz a» der Blücher- »>id Sebnlstraße seine
Deckung finde», so daß dann der Verein zum Ba» des Märkischen
Meseinnsgebäudes ei» schnldensreies(Grundstückzur Größe von r»»d
25)0 Diiadrat-üinten behält,

2. Ans unsere Jinnicdiat Eingabe an De. Majestät nnsern aller
gnädigsten Kaiser und König vom 0. Dktober l80(> um Verleibnng der
Korporationsrechte erging nach längeren Verbandlnngen mit den Ver
ivaltnngsbebörden und Erledigung der geforderten Abänderungen der
Satzungen unterm 22. Mai 1800 folgender Allerböebste Erlaß:

„Ans Ihrem gemeinsebaftlicben Bericht vom 20, d. Mts. will
Zeb dem Vereine für Drts und Deimatsknnde in der Grafschaft N-ark
zu Witten an der Nnhr, NegiernngSbczirk Arnsberg, ans Eirund der
biermit znrückfolgenden, in der Generalversammlungdes Vereins am
El. November 1808 beschlossenen Satzungen bierdnreb die Neehte
einer juristischen Person verleihen.

Neues Palais, den 22. Mai 1800.
(gez.) Wilbelin, !'.

iggez .) Bosse, Schönstedt, Fr Hr. von der Necke.
An den Minister der geistlieben p. Angclegenbeiten,

de» Jnstizininister und de» Minister des Innern/
Damit sind die jahrelangen Verbandlnngen zum glücklichenEnde

geführt; der Verein für Orts- und .Eeiinatsknndein der Eirafsebaft Mark
ist eine juristischePerson geworden, d. h. er kann ans seinen Namen
Grundstücke und Neebte erwerben, er kann vor Eierieht klagen und verklagt
werden, und die Generalversammlung tagt heute zum ersten Male als
verfassungsmäßigesDrgan dieser neuen Korporation.

0. Schon durch Erlaß vom ! l. September 1808 teilte Seine Er.ecllenz
der Herr Dberpräsidcnt der Provinz Westfalen dem Vereine mit, daß ans
seinen Bericht die Derren Nessortminister sich bereit erklärt bätten, die
Verleihung der Nechte einer juristischen Person an nnsern Verein Alier
höchsten Drtcs z» befürworten. Vorab waren noch einige kleine Aendernnge»
an den Satzungen vorzunehmen. Mit Nücksicht ans diese Mitteilung
glaubte der Vorstand nicht länger säumen zu dürfen, die lange gehegte
und durch Verhandlungen mit dem Landeshauptmann Derrn Gebeinie»
Oberregiernngsrat Dverweg vorbereitete Absicht zur Ausführung zu
bringen, de» Provinzialanssebiißder Provinz Westfalen um einen Zuschuß
zum Bau eines Märkischen Mnseninsgebändes in der Stadt Witten zu
bitten. Der Vorstand boffte umsoinehr auf die Erfüllung dieser Bitte
rechnen zu dürfen, als ibm in einer längeren, am 28. Dktobcr i80ck in
der Bebansnng des Derrn Ebrenanitmanns Schulze Vellingbansen i»
Stockum stattgefnndeiieneingebenden mündlichen Verbandlnng der Sarbe



— 21

von dem Derrn Vandeshauptmann die Bewilligung eines Zuschusses vou
UtliNlU Vi., zahlbar in U Ialcresraten, unter der Bedingung in Aussicht
gestellt worden war, das; der Verein vorab ein Grundstück zun; Bau des
Museumsgebäudes und darauf gegründet die Korporationsrcchteerwerbe.
Unterm !. Dezember iUllst stellte der Vorstand unter eingehender Dar¬
legung der ganzen Sachlage an den Provinstai Ausschuß einen bezüglichen
Antrag, welcher dem Herrn Landeshauptmann persönlich überreicht wurde.
Der Pnwinzial-Ansfthuß bat in seiner Sitzung vom !!>. April 1Uf»!> das
Gesuch abgelehnt.

Derselbe hat zu der Ueberzeugnng niebt z» gelangen vermocht, das;
es dem Verein möglich sein werde, die ans den geplanten Neubau ge¬
richteten stiele zu erreichen. Mit dem Neubau solle, neben dem Zwecke
der Sammlnng und Aufbewahrung der ans die Orts- und Hcimatsknndc
in der Grafschaft Mark bezüglichen Gegenstände, insbesondere und vorzngD
weise die Darstellung der Gewerbe und Industrie der Grafschaft Mark
in Vergangenheit,Gegenwart und stnknnft erstrebt werden. Der Provinzial-
auSsehus; halte ei» derartiges Unternehmen sür ein so nmsangreiehesund
so bedeutsames, das; er darüber zweisclbast gewesen sei, ob dein
hiesigen Vereine die Durchführung eines solchen Planes gelingen werde.
Auch seien stweifel in der Richtung erwachsen, ob ein Unternehmen der
gedachten Art nicht etwa richtiger anderweit innerhalb der Grafschaft
Mark, etwa in Dortmund, seinen Platz finden würde; deshalb und
weil Plan und Kostenanschlag z. st. dort nicht bekannt, habe der ProvinziaU
aussehns; sieb »m so mehr für die Versagnng einer Banbeibülfe entschlossen,
als in den letzten Iahren viele Anträge ähnlicher Art gestellt, alle aber
im Hinblicke aus ein inzwischen in der Gntstehnng begriffenes großes
Provinzial-Mnsenm zu Münster abgewiesen seien.

Gs muß bemerkt werden, das; der Herr VandeshanptmannOvcrwcg
in jener Sitzung des Provinzialansschnsses nicht anwesend gewesen,
sondern von seinem Stellvertreter im Vorsitze, Herrn Oberbürgermeister
Wilh. Schmieding in Dortmund, vertreten worden ist. Im Uebrigen
wird es kaum der Anführung bedürfen, daß der Vorsitzende und der
ganze Verein für Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark,
welcher ans Urea UUst Mitgliedern besteht, von den Ausführungen des
Provinzialansschnssesweder überzeugt ist, noch sich in der Erstrebung der
ihm vorgesteckten und seit 12 Iahren unablässig verfolgten Ziele sieb wird
beeinflussen lassen, auch nicht anerkennen kann, daß die ehemals freie
Reichsstadt Dortmnnd, welche niemals zur Grasschaft Mark gehört hat,
einen besonderen Anspruch darauf erheben könnte, als Heimstätte eines
Museums für die Grafschaft Mark zu dienen.

Die Stadt Dortmnndgenießt viele Vorzüge wirtschaftlicher Begünstigung,
die nur ihr gerne gönnen, daß sie aber auch diesen Anspruch gegenüber der
allerdings kleineren Stadt Witten noch erhebt, hat den Vorstand etwas
eigentümlich,um nicht z» sagen befremdlich berührt.
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Da der Provinzialausschuß aber seine Beibülfe versagt bat, so bleibt

dein Vereine nichts anderes übrig, als im Wege einer Lotterie, die zur

Ausführung des Unternehmen? erforderlieben Mittel zu beschaffen, und er

hofft, daß ihm die Hülfe Seiner Er.celleuz des Herrn Operpräsidenten der

Provinz Westfalen zur Verwirklichung des edlen und gemeinnützigen llutm-

nehmcns nicht fehlen werde. Die heutige Tagesordnung wird die Vor

sammlung mit diesem Gegenstande noch eingebender beschäftigen.

4. Die ordentliche Generalversammlung des Verein? fand am l 3.A'ov. l 898,

abends 5 Uhr, zu Witten, im Hotel zum Adler, statt. Satznugsgemäß

nahm dieselbe die Geschäftsberichte entgegen, wclebe im IT Zabrbuebe

abgedruckt sind. Die von dem Herrn Massiver, Sparkassenrcudanten L ettier,

für das Reehnnngssabr l 697/98 gelegte Ütechnnng betrug:

in Einnahme M. 3939,15

in Ausgabe „ 3939,96

Bestand M. 9,99

Die Versammlung beauftragte die Herren Aug. Sebnbert, Aug.

Albert und Friedrich Goebel mit der Prüfung der Rechnung.

Letztere wurde richtig und mit den Beläge» übereinstimmend gefunden.

Auf Antrag der Herren Rechnungsprüfer wurde dein Herrn .Lettler

für das Rechnungswesen des Gcschäftssabres >891 98 die Entlastung erteilt.

Die nach dem Turnus aus dem Vorstände scheidenden Herren:

Bierbr aucreibesitzer Fr. Brinkmann sen. in Hcrbedc, Tanitätsrat Er.

msä. G. Gor des, Oberlehrer ! ) r. A dols H o f, Fabrikbesitzer F ried r.

Lohmann, Rechtskonsulent Aug. Pott, Rechnnngsfübrer Heinr.

Schwabe in Witten, Loniglichcr Landrat Earl Spude in Bochum,

wurden wieder gewählt. An Stelle des als Berginspektor »ach Aitemvald

bei Saarbrücken versetzten Herrn Bergassessor Friedr. Stockfletb wurde

Herr Fabrikleiter Gust. Brinkmann junior zu Witten in den Vorstand

gewählt. Es wurde beschlossen, für 1897/98 wieder ein Jahrbuch heran?

zugeben und mit der Heransgabe die Herreu Friedr. Wilb. Aug. Pott

und I. H. Born zu Witten z» beauftragen. Der Haushaltsvoranschlag

für 1898/99 wurde in Einnahme und Ausgabe auf 3899 M. festgesetzt.

Zum Schlüsse der Tagesordnung wurden verschiedene von Sr. Er.ellenz

dem Herrn Obcrpräsidcnten der Provinz Westfalen gewünschte Abänderungen

an den neu aufgestellten Satzungen zwecks Erwerbung der Korporation?rechte

vorgenommen und beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, etwa noch not¬

wendige Abänderungen oder Ergänzungen oder redaktionelle Fassungen der

Satzungen freihändig vorzunehmen.

5. An Beihülfen sind dem Vereine im Berichtsjahre gewährt worden:

von der Stadtgemeiude Witten M. >999,—

vom Landkreise Bochum „ >59,—

„ „ Dortmund „ 59,—
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vom Kreise Schwelm für 1698 M. 29,—
„ „ Hattingen „ 20,—

Den freundliche»Biebern sprechen ivir anch an dieser Steile unseren
herzlichen Dank ans.

<i. 9'nde des Gesebastsjabres16!>7 96 betrag die Alc'itgliederzahl 763-
Im Berichtsjahre sind verstorben, verlogen ?e. 39 ?Ritglieder. Im Be¬
richtsjahre sind eingetreten 43 Mitglieder, so daß sich am Schlüsse des
Geschäftsjahres >696 9!» ein Mitglicderstand von 797 ergibt.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die früher erworbene Käfersammlung
lrnnd 29999 (A'.cmplare) und die sonstigen rückständigen Rechnungenjetzt
vollständig abgetragen sind, so daß der Berein schuldenfreiin das neue
Geschäftsjahr eingetreten ist.

Danvtlebrer I. H. Vorn erstattet sodann den

Jahresbericht
über den

Stand nnd die.lstngeiegelcheiten der' lch)ärl!ischen Utuseunns

zu Unkten

am Tchlnsse des Geschäftsjahres 769.6 99:

„'IN. D.! Das städtische Museum bat nunmehr sei» neues Heini im
alten Ratbause bezogen, am nächste» Sonntag (12. 'Nov. 1399) werden
sich die Pforte» zum ersten 'Male für das große Publikum öffnen. Wer
dein Museum bisher keine besondere Beachtung gezollt hat, der wird
staunen ob der Fülle des Gebotenen, ebenso wird er die größte Anerkennung
zollen dem geschmackvollen Arrangement, das dem Leiter nnd eifrige»
Förderer des Museums, Herr» Baum, alle Ehre macht. In der
Provinz Westfalen stebt es in Beziig ans Reichhaltigkeit nnd Anordnnng
einzig da." pp. —

So verkündete die'Abend'Ausgabe der Rummer 312 der Dortmunder
Feiiung am Freitag, de» l9. November d. I. der Bürgerschaft der ehe
malige» freien ReichsstadtDortmnnd, welche sieb in den letzten Dezennien
des scheidende» Jahrhunderts zur größten Stadt Westfalens entwickelt bat,
wäbrend ste gegen (Aide des vorigen Jahrhunderts ans noch nicht
9999 (Anwohner herabgesunken war.
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Neidlos teile» wir die Freude der Bürgerschaft unserer größten
Nachbarstadt über diese neue Gvrnngensebaft. „Wer da bat, dein wird
gegeben werden, wer aber niebt bat, dein wird geiwmmenwerden, was
er bat." So lautet ein tiessinnigesSebriftwort, über dessen Gruft und
Wahrheit nachzudenken mehr und inebr unsere Pflicht ist. Dortmund bat
es, wie früher zur Zeit der Hansa, aneb in unserer steck verstanden, mit
den ihm anvertrauten Iii Zentnern weitere !(> zu erwerben; möchte es
den weniger bevorzugten mittleren Städten der alten (Grafschaft Mark
gestatten, die empfangenen!i oder 2 Zentner naeb eigenein Grmessen ge
winnbringcnd anzulegen! Bon vvrnberein in ungünstigerer Position sieb
befindend,ringen sie mit verbältnisinäßig schwächerenMästen naeb gleieben
oder doch ähnlicben Zielen. — Die Konkurrenz bcsebeidener Museen in
Altena, Hagen, Schwelm und Witten bat das Dortmunder Museum niebt
zn scheuen, noch weniger z» fürchten, — vielmebr werden bei dem Bingen
nach gleichen oder äbnlichcn fielen die Schwingen aller, aneb die seinen,
wachsen. - Uns kommt es hier nur darauf an, immer von Ncknem zu
konstatieren,daß gegen das Bestreben einer Zentralisation des öffentlichen
Sainmlungswcsens in den Landes- und Provinzial-Hauptstädten, wie in
den Metropolen der .Mmst, in den aufblühenden (Gemeinwesen mittlerer
Provinzialstädtc des gesamten deutsche» Baterlandes das entgegengesetzte
Bestreben einer mit (Gründen der Billigkeit wohl gerechtfertigten Deze»
tralisation mehr und mehr sieb regt, und es ist dies eine durchaus gesunde
Acnßerung des Volkslebens, deren man sieb erfreuen kann und erfreuen
sollte, — ein Weg zur weiteren Verbreitung einer ans das Ideale ge
richteten Volksbildung.

Der Verein für Drts und Heimatsknnde in der (Grafschaft Mark,
verbunden mit dem Märkischen Museum in Witten, wird, kann und darf
sieb durch die ibm zn Gebote stehenden bescheidenen Mittel weder ab
schrecken noch abhalte» lassen, den bicr seit lck Jahren erwachte» Sammler
sinn weiter rege zu erhalten und zn bcthätige», das in einzelnen Sektionen
begonnene, ans allseitige Grfprsebnng der Heimat und ihrer Geschichte
gerichtete und abzielendeStreben mehr und mebr zn unterstützen und zn
fördern, — unbekümmertdarum, ob die Früchte solcher Bestrebungen nur
langsam reisen, und daß es nicht leicht ist, die Mäste zu einigen nnd zn
sammeln, die wohl Freunde solcher Bestrebungen sind, es aber nieist
scheuen, an ein Ganzes sich anzuschließen. Leider bildet nicht nur ein
Talent sich in der Stille, es hat aneb meist weder das Bedürfnis, »oeb
die Lust, diese gewohnte, anheimelnde Stille aufzugeben nnd sich in den
Dienst der Gesamtheit oder eines größeren Ganzen zn stellen. — Dennoch
dürfen wir es, schon im Interesse einer auf das Ideale gerichteten Volks
bildnng nicht unterlassen, für die Grhaltnng volkstümlicher Neberliefernngen,
der geschichtlichen nnd Mmst-Denkmäler, für Anlage nnd Ausbau natur¬
kundlicher Sammlungen nnd Bibliotbeken naeb bestem Wissen nnd nach
Mästen weiter zn wirken nnd - nainenklieb aneb dabin zn streben, der
seit Jahrhunderten blühenden nnd Horb bedeutendenMärkischen Industrie



einen Sammel-Mittelpunkt zu schaffen ans ureigenem Boden; nur meinen
speziell in er im Mittelpunkte derselben und an dem Orte, wo
man den Mut batte, diesen (bedankenanzuregen und zu vertreten. Ab
sprechende Urteile nach dieser Richtung hin müssen uns wobl betrüben,
dürsc» »nS aber nimmermehr abbaltcn, ans dem einmal betretenen und
vorbereiteten Wege vorwärts zu schreiten und es nnsern einflußreichen
Gegnern »nd Widerparten durch die Tbat zu beweisen, ob uns für solches
Streben und für dieses Fiel thatsäehlich die Kräfte fehlen. Fehlt
uns allerdings hier;» der ernste Wille, so lassen Sie uns das vielleicht
in guter Meinung ausgestellte Bostimnnium pnupsrtntm unterschreiben,
ei» ganz nutzloses Streben aufgeben und unsere bescheidenen Kräfte
anderen, nützlicheren Sachen widmen. —

Wir dürfen dann aber auch nicht weiterhin die uns seit Jahren
bethätigteOp fcrfre n d i g kc i t der Stadt Witten m i ß b r a n eh e n, indem
wir stillschweigendalljabrlieb lillllt M. für nnscre Vereinszwecke an
nebmen und verwenden, obne daß nur unsere Versprechungen einlösen und
dem vorgesteckte» Fiele mit allen Kräften zustreben. —

Wir sind zwar nun mit Gottes und guter MenschenHilfe in den
Besitz eines eigenen Muscums-Gruudstückcsgelangt, das unter Brüdern
lllllll»! M. wert ist; — der Wert unseres Museums, null sagen der
seiner Sammlungen, beträgt weit über 24lllll> M.; — wir baben, Gott
sei Dank, henke anch nicht inebr die Last drückenderSchulden zu tragen,
und — wir hatten aneb die große Freude, wiederlwlt zu sehen, daß
beimische Kunst unser Museum mit ihrem Besuche beehrte uud uns
Ausstellungen ermöglichte, die manches Herz lwlwr schlagen ließen in dem
Gedankens „Die Kunst erwacht! Die Ideale sind nickt erstorben
in einer Feit, die vorwiegend materiellen Interessen und dem
Genüsse huldigte!" — O, daß doch Herr Fritz Boccker zahlreiche
Rackffolger finden möchte, nicht blos hier in Witten, sondern in der
ganzen alten westfälischen Mark, wo „noch in alter Fährte tritt der
Männer Eisengang!"

Möchleu doch auch das Handwerk uud unsere Großindustrie
sieb herbeilassen, ibre Erzeugnisse, welche neben dem stets
unbestrittenen praktischen Werte auch künstlerischem Skreben
gerecht zu werden suchen, in unserem Museum für längere oder
kürzere Zeit a u s z n st e l l e u!

Der Nutzen wäre ein gegenseitiger.
Die Ausstellung der beiden Oelgemälde des Den» Eiseubabu -Direktors

Fr. Boecker bierselbst! „ F r ü hliu g » nd S o m n> e r a m H a m m crtei ch,"
brachte unserm Museum in der Feit vom 24. August bis l<>. Oktober

eine Einnahme von !R!,5ll M., die nur von itz'i eh t Mitgliedern unseres
Vereins aufgebracht wurden, da Mitglieder uud deren Anhörige stets
freien Zu tritt haben; wir hätten sonst sieber das Vierfache erzielt.

lleberhanpk bat das biesige „Mewkische Museum" im verflossenen
Gesebäftsjabre an Uli») Besucher gebabt, und die von Niebtmitgliederu
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vereinnahmten Eintrittsgelder betrüge» — ll>1 M. -- gegen 60,25 M.
iin Vorjahre. Der Grtrag der im ^insenin aufgehängten 3 Saininel-
büchsen beziffert sieb, zuzüglich einer Gabe der Ürengeldauzer Skatge-
sellschaft iin Betrage ven l,25 M., ans il,ll M, gegen 2,68 M.
iin Verjähre. Dieser Ertrag ist für die Grwerbnng eines modernen
märkischen K n n st >v e r k e s bestimmt. Als solches möchte ich in erster Pinie
den „Frübling am H a m in e r t e i eh" bezeichnet wissen. Der
kleine Betrag wnrdc in der diesigen Sparkasse angelegt. Das betreffende
Sparkassenbuch befindet sieb in der Hand des Herrn >i etil er, nnsereo
.ckassenführers.

Die Saninilnngendes Binseninv ivcisen einen Zugang von >68 N'»i»i»ern
ans, die ans 87l,!0 M. abgeschätzt sind. Das Pagerbuch begann am
K l. Dktober l 898 mit der Nninmer 3166 nnd schließt am 12. November l 899
mit der Nnmmer 3663. Der Wert der geschenkten (Gegenstände beziffert
sich ans 691,39 M.z angekauft wurden für 261,75 M. Die Differenz
von 2,95 M. kommt auf unter Vorbehalt des (rigentnmsrecbtes über
wiesenen Gegenstände.

D e r G e s a m t iv e r tall e r Iam m l n n g s S ck ä tz edes M uscn m s
ist von 23171,91 M. iin Vorjahre auf 21312,! l M. gestiegen.

Dies ist der verbuchte Betrag, der ii> Nückfiebt ans die Versicherung
nur eiii^gcringer sein kann.

Neu beschafft wurden im letzten Wirtschaftsjahre 2 Ausstellnngstischc
nnd 2 Staffeln zur Aufstellung größerer Bilder, außerdem ist eine
restierende ^chreinerrechnnngim Betrage von 178,29 M. beglichen worden,
nnd der günstige Verkauf von überschießenden Bauplätzenan dem erworbenen
Grundstück ermöglichte es ferner, unsere Verbindlichkeit gegen
die Firma (1. 2. lckrüger einzulösen und den noch resticrendcn Betrag
für die im Wirtschaftsjahre l 893 91- erworbene prächtige Sammlung von

2 6 9 9 9 C o lcopte r e n
abzustoßen.

So dürfen wir den» sehr befriedigt aus das abgelaufene Wirtschafts¬
jahr zurückblicken nnd das II. beginnen mit der „Sainmlnng von
Bau st einen" für das neue M u sen in sg eb äud e. —

Wir sind der festen Überzeugung, daß wir weder bier in Witten,
noch sonst in der Mark auf zugeknöpfte Taschen stoßen, wenn wir eine dies
bezügliche Piste zur Ginzeichnnng von Beiträgen i>r Ilmlanf setzen, sondern
williges Herz und willige Hand finden werden.

Die Herren Ziegelei nnd S te inbru eb b es i tzer werden es sieb
sicher nicht nehmen lassen, anstatt Bargeldes sich mit picfernngen von
Baniiiaterial, — je mehr — je besser —, einzuzeichnen!

Wir haben freilich für alle bisher e in p f a » genc n Wohlthate» und
für neu zu hoffende nnr wenig einzusetzen: - u»scr dankbares Herz,
unsere geringe straft nnd nnsern besten Wille». -

In allem Übrigen lassen wir wie bisher den liebe» Herrgott walten,
an dessen Segen ja doch alles gelegen ist.
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Schließlich tvollen wir nicht versäume», unserem bisherigen Gebrauche

entsprechend, die Ivichtigsten »nd wertvollsten .''«»Wendungen namhaft zu

macbeu, die wir im letzten Wirtschaftsjahre verzeichnen dursten. So überwies:

1. Das Gußstablwerk Tilitten eine Anzahl w'ertvoller Bücher'

2. HerrOckouom Beckmann in Ouerenburg nehen anderem l! Urkunden

lPergaments ans den Jahren 1914—1795;

2«. Herr Stadtverordneten-Borsteher und Fabrikbesitzer Fr. Söding sen.

in Witten: außerdem „Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege"

pp. Jahrgang 9—17, den „Anzeiger des german. 'N'atioualmuseums"

in Nürnberg, 1698, Nummer 1—9; ferner: A Ln dorff: „Die

Bau- und Kuustdenkmäler von 'Westfalen": l. Kreis Damm, 2. Kreis

Lüdinghausen, 3. Kreis Dortmund Stadt, 4. Kreis Dortmund

Land, 5. Kreis Hoerde, und eine große Anzahl anderer Pereinsschristen

und Bücher;

4. Herr Superintendent Fr. König in Witten, als Teilnehmer ander

offiziellen Festfahrt Sr. Majestät Kaiser Wilhelms I I. nach dem Orient

l zur Einweihung der Erlöserkirche in Jerusalems: 7 wertvolle Reise-

Andenken. (Die offizielle Festfahrt begann am 17. Oktober 1898

in Genua und endete daselbst am 7. November 1898);

5. Frau Witwe Friedrich Grillo in Essen stiftete die Kolossal

büßte Fried rieb Grillo's: Bronciertcr Gvpsabguß der Original

Büste des Verewigten von dem, von dein Herrn ProfessorA. K üppers

i» Bonn entworfenen »nd modellierten und am 25. Juli 1898 in

Schalke enthüllten Grillo-Denkmal;

li. Herr Bierbranereibesitzcr Fr. 'Brinkmann sen. in Herbcde:

a) ein Dekret Joach. Murats vom 18. Oktober 1897, betr. die

gleichförmige Organisation der Munieipal Verwaltung der Städte

»nd Gemeinden des Großherzogtums Berg;

1«> eine Todeo Anzeige der vcrwitteten Freifrau von Elverfeld pp. vom

21. August 1771 und eine Auzalll älterer Urkunden aus Herbcde;

7. Herr Bicrbrauerbesitzer und Stadtrat Tililh. Dönhoff am Crengel¬

danz: 2 Stammtafeln der Familie Dönhoff »nd eine große

Anzahl von Büchern, Zeitschriften und Broschüren;

8. Se. Epcellenz der Herr Kultusminister hatte die Güte unserem

Museum die Zeitschrift: „Die Denkmalpflege," (herausgegeben von

der Schriftleitung des Zentralblattes der Bauverwaltung, Berlin TV.,

Wilhelmstraße 89, Schriftleiter: Otto Sarrazin und Oskar Hoßseld)

zu überweisen, und es sind uns die Nr. 1—13 bisher regelmäßig
zugegangen;

9. .^err Lehrer Otto Hüttemann in Witten schenkte unserm Museum

eine Anzahl wertvoller Bücher, darunter: „Zliustrierte Weltgeschichte,"

ein Buch für's Volk von Held und Eorvin s1> Bändes;

U>. Herr Betriebs - Sekretär Friedrich Baeck hicrselbst stiftete außer

einigen wertvollen alte» Büchern und Urkunden pp. ein die Ge

fangennahme Napeleons I. verkündendes Plakat vom 29. Juli 1815;
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11. Derr Fabrikbesitzer Gustav 2 o hin an u in Witten überwies eine

große Anzahl »vichtiger Zeitungs-Rnnunern »nd Trstlieder ans den

Jahren I8Uli—>81<l, ivelebe teils Pietät, teils patriotischer Sinn

sammeln und bisher sorgsam anfbcnvabren hießen;

12. Die Herren Fabrikanten t'lppeldor» »nd Schmöle, in T>rma

Döring (.s.- Eoinp. in Witten, sandten eine angeblieh ans dein Dause

Witten stainniende gnßeiseriie Dfenplatte ans denn stabre llilllt,

lJesns »nd die Samariterin ai» Jakobsbrnnncnl;

ll!. Dcrr Dekonon» Fri ling ha n s sen. in D.nerenbnrg stiftete eine

große alte schöne Bibel ans dein Jahre 17 lU mit den Kupfern

l)r. M. Knthcrs, seiner svran, seiner Eltern »nd seiner Tochter

Bcargaretha;

14. Dcrr Geschäftsführer Tr. 2l ng. Ginimertbal in Witten schenkte

74 ineist recht wertvolle alte »nd ältere Münzen »nd 12 Denk

münzen rcsp. Medaillen;

tö. Derr Kansinann Alfred K locke eine Anzahl ivertvoller alter

Bücher, darnnter das ll! bändige seltene Werk: „Allgem. Distorie

der Reisen zn Wasser niid zu Kande, oder Sammlung aller üceise

beschreibungen, welebe bis itzo in verschiedenen Sprachen von allen

Völkern herausgegeben worden »nd einen vollständigen Begriff von

der neueren Erdbeschreibung und Geschichte mache»; worinnen der

wirkliche stnstand aller Rationen vorgestellet und das Mcnckwürdigste,

Nützlichste »nd Wahrhastigste in Europa, Asia, Afriea »nd Amerika

in Anschauung ihrer verschiedenen Reiche »nd Känder pp. enthalten

ist. Mit nötigen Landkarten nach den neuesten und richtigsten

astronomische» Wahrnehmungen und mancherlei Abbildungen der

Städte, Küsten, Aussichten, Tiere, Gewässer, Kleidungen n. a. dergl.

Rcerkivürdigkeiten versehen. Durch eine Gesellschaft gelehrter Männer

im Englischen zusammengetragen und ans demselben ins Deutsche

übersetzt." Mit Königl. Polnischer und Ebnrfürstlich Sächsischer

allcrgnädigstcr Frepheit. Keipzig bei Arksten und Marens, 1747
bis l 775>.

Das interessante Werk ist im Bibliothckzinimer des Museums zn

gefälliger Besichtigung ausgelegt.

ll!. Derr Kansman» Max Seippel in Bochum sandte:

n) seinen Roman: „Gudula von Hardenberg, eine Erzählung ans

den Tagen Engelberts III. von der Mark und Dortmunds

großer /sehde,"

IZ eine größere Anzahl alter Aktenstücke und Urkunden ans Wil

düngen pp.

Po» den uns bisher regelmäßig zugegangenen Zeitungen ist nur der

„Märkische Sprecher" ausgeblieben. Die Derren Perleger »vollen unseren

verbindlichsten Dank auch hier entgegen nehme».
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Unsere Tausch-Verbindungensind dieselben wie im Vorjalwe. Hinzu
tritt im nenen Wirtschaftsjahre: Der „Verein für .ckirchengeschichte"in
der Grafschaft Mark,

linker den Ankäufenseien mir erwähnt:
1. Der 16l>5 erbaute lckamin aus dem alten klönig'schenHanse in

Derbede, um dessen Erwerbung sich Herr Pierbrauerei-Besitzer
/fr, Brinknian» sen. in Derbede erfolgreichbcnüibte;

2. ck Delgemälde des weil, erzbischöfl, DofinalerS I. B. Rousseau in
>iöln ssein, seiner szran, geb. Brilli, Portrait in nabeln Lebensgröße
und ein kleines Portrait der Sopbie Rousseau);

ck, Eine Anzabl Waffen, Uhren und Schlüssel pp.

M, D,! So besorgt ich dem » n» vollendeten ll^. Wirtschaftsjahre
an seinem Beginne entgegenblickte,weil ich voranosab, daß ich kaum
noch genügend ;jeit finde» würde, meine freien Stunden, wie bisher,
den Angelegenbeitenunseres Museums widmen zu können, so dankbar
blicke ich beute ans dieses Jabr zurück; es ist, - trotzdem nicht alle
Wünsche sich erfüllten, -- mit Gottes und Ihrer Hilfe für unser»
Verein ein segensreiches Jahr gewesen! — Genehmigen Sie alle, die
selbstlos für unsere gute Sache sich bemühten, meinen innigen
Dank, und der treue Gott, der bisher mit seinem Segen uns beglückte,
er wird weiter walten und mit uns sein, bis nnser Werk, welches
a n ch nur sein W alte n v e r k ü ndigen soll, an dem Ziele angelangt
ist, bis zu dem wir es führen können. —

Vassen Sie mich schließen mit den trefflichen Worten eines Herrn
van der Veen: „Man muß Viebe süblen für seinen Berns, um einmal
in der Welt auftreten zu können, nicht um zu nehmen, doch um zu
geben, nicht um Beute zumachen, sondern um zu dienen; man muß
ein offeneo Auge baben für alle Einrichtungen und Anspannung der Gräfte,
auch bei solcher Gelegenbeit, zu deren Ausführung wir selber nicht
imstande sind", und — lassen Sie uns, in sorglicher Würdigung so-
wobl des B eifall o und w o b l w ollender Anerkennung unserer A rbeit
als aneb absprechender Urteile rüstig weiterstreben unter der Parole:

„Einigkeit macht stark!
Gott walt's,
Gott erhalt's,
Im sei die Ebre!"
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Bericht
der

geschichtlichen Plbtrilung des Vereins für Vits-

und Heiinaksknnde.

gl» verflossenen Jahre hielt die Abtheilnng für (beschickte eine Sitzung
am Nid Oktober ab, ivelche von N! Mitgliedern besneht ivurde. Herr
B n sel> in a n » Wetter niackte in einem l H,> stündigen Vortrage „Mitteilungen
über das Gericht Wetter." Der linterzeichnete sprach über die Ereignisse der
Jahre 1848/40, wie sie sieb hierorts abgespielt haben, I» seinen Aus¬
führungen skizzierte er das in jener -seit in Witten erscheinende Blatt
„Wittekind", welches die politisebe Stimmung und Ansckannng des Volkes
am besten wiederspiegelt. Die Vorträge sind im Iahrbnche abgedruckt.

Der Vorsitzende:
P rofess o r B r a n d st ä t e r.

Dahres-Bericht
der

nawrkundlichon Ndtrilung des Vereins f>H- iJpts- und
Heimnisünnde in der Grafschaft Mark

zu Witten.

Die naturkundliche Abteilung des Vereins für Orts und Heimats
knnde hielt im Jabre 1600 eine ordentliche Sitzung ab. Dieselbe tagte
am Samstag, den ln. April 1800, unter dem Vorsitze des Herrn Ober¬
lehrers IM, Hof im „Hütel zum Adler" in Witten. Diese Sitzung war
weit besser besucht als die beiden vorletzten Vereinsversannnlnngen, und
zwar war der Saal fast bis ans den letzten Platz besetzt.

Herr Zehn ans Bochum sprach meisterhaft über den Spinnsaft der
Insekten und die Kunstwerke der Spinnen. Der Vorsitzende des Bochumer
Tierschutzvereins war leider am Erscheinen verhindert, er hatte aber eine
große Anzahl von Schriften über Bestrebungen der Tiersckutzvereine ein
gesandt, die vom Vorsitzenden verteilt wurden. Herr Hanptlehrer Born
legte einen gewaltigen Backenzahn des blloplrus primchonins vor, gefunden
in einem Durchstich der Eisenbahn zwischen Dortmund- Dorstfeld. Der
Ankauf dieses Jabnes für das märkische Museum ist beschlossen. Dann
referierte Herr B o r n über die EntWickelung und die nltjährige Jubelfeier
des Königl. Preuß. Meteorologischen Instituts in Berlin und über seine
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Beobachtung atnwsphärischer Niederschläge in Witten. .Herr Co uze sprach
sodann über Fundorte des Lcuchtmooses, JolristostöAu osmnnänLön, und
legte Rasen von tdsnoodrvnm Flnuaunl vuric;tus ortlroplrvllnin, ca. 20 onr
bock, lloolcsrin. lnoon» skortil!), ZcüristostsZg. osmnuclnosa und Dz-oo-
xoäiuin alpinnm vor. Herr A. Albert demonstrierte einen Apparat
zur Erzeugung des Llcetvlcn-Lichtcs,welches gegenwärtig mit dem Gas¬
glühlichte und dem elektrischenpichte um die Siegespaline ringt und bereits
in fünf Städten zur Einführung gelangte. Mit großem Interesse wurden
anck die von Herrn I e h n mitgebracbtenpräcbtigen Präparate besichtigt.

C o n z e.

^ln des Jahrhunderts lOende.
Horch. Blittcrnacht! Ztach den zwölf Schlägen hallen
Die .llirchenglocken weithin durch das Land!
..stehst, Erdenpilger, du? ^ Bist du gefallen?
Hält dich nicht mehr des treuen GotteS Hand?" —
Wer untergeht im Werk all seines Lebens,
Der stirbt wohl zwiefach, ach. und lebt vergeben?. —

Ernst stehen wir an des Jahrhunderts Wende, und mancherleiGe¬
danken bewege» unser Gemüt. Ist schon die letzte Stunde jedes scheidenden
Jahres uns ein ernster Mahner, der Rechenschast fordert, uns straft und
betrübt, oder unser Herz mit frommem Danke und mit süßem, seligem
Hoffen erfüllt, wie sollte es nicht die letzte Stunde dieses Jahres sein!
Sehen wir doch in der heutigen Nenjahrsnacht ein Jahrhundert scheiden,
so groß, so reich an Erfolgen, an großen Geistern, an kulturellen und
wissenschaftlichen Errungenschaften,an politischen Ereignissen, an politischer
Lebenobetbätigungdes einzelnen Staatsbürgers, an Thaten barmherziger
Nächstenliebe, an lebendigenGlanbensthaten, — unser Jahrhundert, das
ll>. christlicher Zeitrechnung!

Hinter uns liegt das Dunkel einer für unser» Geist unermeßlichen
Ver gangenheit. Aufgedrücktist ihr der Stempel der Vergänglichkeit, der
allein Irdischen, allem Menschlichen anklebt; - geheimnisvolleSchleier
umhüllen dichter und dichter uns, was geschehen ist vor tausend und zwei¬
tausend Jahren; vieles, was geschichtlich ist, ninwebt die Sage und wandelt
die schlickte, nüchterne Wirklichkeit in ein Wunderland von zauberhafter,
zaubervoller, den Geist bestrickenderPracht, das Herz mit heißer Sehnsucht
erfüllend nach dem entschwundenen Paradiese, lind manches, was gleich
fernen Sternen ans früheren Jahrhunderten noch herüberleuchtetin unsere
.'seit, zerrinnt im Lichte exakter kritischer Wissenschaft, rastloser Forschung
gleich Nebelflecken und Wolkenflor.

Das Wahrzeichen der llnvergänglichkeit haftet n»r denn wahrhaft
Göttlichen an, nach dem des Menschen Geist sich sehnt, nach denn er strebt



ans vielversclstnngcnen, oft wunderlichenWegen, der Wahrheit nachjagend,
nickt immer sie findend. Wann kvird anbrechendas Jahrhundert und der
Tag, da man ans die Menschheit das Dicksterwort anwenden kann:

„Und hinter ihr im wesenlosen Scheine
Regt, was nns alle bändigt' — das Gemeine?!" —

Schon klopft, Gintritt heischend, das W. Jahrhundert an alle Thören
nnd Pforten. Große Aufgaben, die Welt umgestaltendeEreignisse warten
seiner. Was wird es uns, nnsern Kindern nnd Enkeln, nnserm lieben
deutschen Paterlande, was der großen Welt und ibren Völker» bringen?

Dunkel liegt vor nns die .snknnst, aber dnrck dieses Dunkel dringt
der Doffnnng bell leuchtender Strahl! Denn bleiben wird der Mensebbeit
der Trost, den vor lcköltii Jabren Moses fand, der Gott erkannt batte
von Angesicht z» Angesicht:

„Derr Gott, du bist »nsre .'»nflneht für nnd für!" HPs- !ü>.) ftn
dieser Gewißheit sehen wir freudig nnsern Fuß über die Schwelle des
neuen Jahrhunderts, denn:

„Gleich den Sternen, lenket
Gott deinen Weg durch Nacht', —
Wirf ab, Herz, was dich kränket
lind was dir bange macht!" —

Mag anck das scheidende l!>. Jahrhundert Vergessen trinken im Meere
der unendlichen .'seit, — i» allem Wechsel der Tage, bei aller Vergänglich
keit wird „gesegnet sein der Mann, der sich ans Gott verläßt"', er wird
sein „wie ein Baum, gepflanzet an den Wasserbächen,der seine Frnckst
bringt zu rechter .seit, nnd seine Blätter verwelken nickt, und was er
macht, daS gerät wohl". „Sein Weib wird sei» wie ein fruchtbarer
Weinstoek um sein Dans bernm nnd seine Kinder wie die Delzweige um
seinen Tisch her." —

Bleiben wird auch dem kommenden Jahrhundert nnd allen seinen
Nachfolgern die große Trage der Erziehung des ganzen Menschengeschlechtes
zur Vollkommenheit,zur Gottäbnlickkcit.— „Es ging ein Säemann ans
zu säen seinen Samen!" — Fortwachsen muß das Senskorn, fortwirken
der Sauerteig, gesucht werden der verborgene Schaß im Acker nnd von
jedem Kaufmann die einzige, köstliche Perle.

Für das nachwachsende Geschlecht aber, sosern es sich nur erzieben
lassen will, wird bestehe» bleiben:

„Willst du, mein Sohn, frei bleiben,
So lerne was Rechtes und halte dich genügsam!" —

Nur wenige Pflanzen haben die Kraft, Bergeshöben zu ersteigen, ans
nnsern Feldern aber reift das nützliche Getreide, ans nnsern Wiesen grünt
nnd prangt das unentbehrliche saftige Gras, unter Decken nnd an .sännen
blüht nnd duftet das bescheidene Veilchen, nnd — selbst in gräulichen
Sümpfen und düsteren Mooren läßt es ein Gott noch wachsen nnd Blumen
erblüben! — Verachtet, ihr Erzieher der Menschheit, nickst das Kleine! -

..kdnnm minlno!''



Das scheidende Jahrhundert bat in seinen gewaltigen Leistungen nnd

Errungenschaften alles unendlich weit übertroffen, tvas selbst die glänzendsten

frühere» Jahrhunderte in ilwem Vortvärtsstrebeu, in ihrer Schaffenskrast

uns Gutes, Schönes, Edles nnd Werwolles als Erbe hinterließen, aber:

„Je Heller das Licht, desto dnnkler die Schatten!" — Wer wollte seine
Augen verschließen gegenüber den Krebsschäden unserer neuen Zeit!

Von strenger nnd von religiös-sittlicher Erziehung will man nicht

melw allzuviel wisse»; die liebe Jugend strebt gar früh schon nnd eifrig

naeb Selbständigkeit, llngebnndenheit, nach mühelosem nnd reichem Verdienst,

nnd ei» gut Zeil verdirbt in Genußsucht nnd rauschenden Vergnügungen,

Rücksichtsloser Egoismus wird oft genug als Mannestüchtigkeit gepriesen

»nd verherrlicht, Tugend, Vescheidenbeit nnd Selbstlosigkeit aber werden

als ein längst überwundener lächerlicher Standpunkt, als alte Marotte

nnd Narrheit verspottet.

Sind niebt selbst den liebten Gestalten der Barmherzigkeit nnd Nächsten¬

liebe dunkle Naebtgeister gefolgt^ —

„O Gott, vom Himmel sieh darein
Und laß dich deß erbarmen!" ^

lind doch, wer wollte gegenüber allen Mängeln und Schäden unserer

Zeit die reichen Segnungen verkeime», welche erhöhte Volksbildung, eine

blübende Industrie, Handel nnd Weltverkehr nns brachten!

Es übersteigt weit die Urast eines Einzelnen, dieses unser Jahrhundert

voll zu wägen und genugsam zu würdigen.

Das blutige Abendrot des scheidenden l8. Säcnlnms erleuchtete den

Pfad des kommenden l U. an seinem Eingange nnd in seinen ersten beiden

Zabrzelmten mit flammendem Scheine, nnd an ihm entzündete sich die

Uriegsfackel der neuen Zeit, die einhersebritt eisengepanzert, im Brausen

des Uriegswetters Saaten zerschmetternd, Altes stürzend, zerstampfend die

Früchte nnd Werke friedliche» Schaffens. Doch der düster glühende,

allmählich erlöschende Fackelschein ward auch viele» Völkern, und nament¬

lich dem deutsche» Volke, zu eiueni Morgenrote der Freiheit. In »euer

Lebenskraft richteten sieb die niedergeworfenen Völker empor, in unseren

Tage» ringend um die Palme des Friedens, um den Preis friedlicher

Arbeit. Tie kühnsten Phantasien wurden überflügelt von der Wirklichkeit.

Die Völker der Erde stehen sieb nickt mehr als natürliche Feinde

gegenüber, wie in der Urzeit, längst traten sie in wirtschaftliche nnd ge¬

sellige Beziehungen zu einander; neue, unblutige Kriege begannen auf volks¬

wirtschaftlichem, gewerblichem und wissenschaftlichem Gebiete, — auf dem

Felde des Verkehrs hinsichtlich immer »euer, vollkommenerer Verkehrsmittel,

wie in der.üunst, und wechselnd siegreich geschlagene Schlachten entschieden

die Frage, welches der moderneu Kulturvölker hier das führende sei. Die

„Weltausstellungen" sind eine Erscheinnung unseres Jahrhunderts. — Das

Meer ist längst nickt mehr eine Völkerscheide, ei» Grenzwall der Länder

und Erdteile, es ist durch staunenswerte Erfindungen der Technik zur

billigsten und beguemsten Vertebrsstraße geworden. Internationale Maß



nahmen haben den verbeerenden Seuchen Einhalt getban. Sie Wissen
schaft suchte sie ans an ihren Enstebnngsherdennnd bekanipste siegreicl' ibre
Weiterverbreitnng, Streitfälle, an denen die /Hirtel des Krieges sieb ^n
entzünden drohte, sahen wir mehrfacl; dnrrh SclnedSgericl'teerledigt, nnd
selbst das Elend nnd die Schrecken blutiger Kriege suchte nian dnrrb intew
nationale Vertrage nacl' Acöglichkeit z» lindern, - ^t>ie keines seiner Vor
ganger bat das scheidende Vabrbnndert bnmane Zdeen verwirklirbt nnd
dnrrb die von Kaiser Wilhelm I, inaugurierte »nd dnrrb dessen beiden Nach
solger in der dentsrbe» >iaisenvnrde fortgeführte nnd ^n eineni vorlänsigen,
äußerst glürklirben Abschluß gebrarbte Arbeiterscbntzgesetzgebnng für die ar
beutende Volksklasse so (Großes geleistet, das; sieb die übrigen enropäisrben
Staaken mit größerem oder geringerem Erfolge bemühen, Deutschland
nachzueifern.

Die Industrie hat sich der in früheren ^abrbnnderten nabeln allein
produzierendennnd fast bis zur Mitte dieses ^abrbnnderts prävalirenden
nnd alle andere Tbätigkeit ;veit lnnter sieh lassenden Mndwirtscbaft eben
bnrtig an die Seite gestellt, leider aber anrh das Sandwerk nnd selbst die
kleine Sansindnstrie mehr nnd mehr zurückgedrängt, Dennorb >vird das
Sandwerk nie untergehen, da die Maschine nicht alles herstelle» kann,
was der wechselnde Geschmack verlangt nnd für gut befindet, »nd größere
Intelligenz nnd Koalition ans möglichst freier wirtschaftlicher(Wundläge
werden aneb hier den; wirtschaftlieh Schwachen die Vrüeke bauen z» »ener
Blüte. Das Sandiverk nnrd nnd muß siel' mehr nnd mebr zum >!n»st!
Handwerk ausgestalte». Mit gutem Neckte sagt I)>, Nehlen: „Dem
Bedrohliehen,das das Maschinenwesen an sieb bat, kann der Sandwerks
stand siegreich entgegentreten, sobald er sieh eben dabin erbebt, wobin jenes
niebt folgen kann, wozu eben nnr die Sand gebranebk werde» kann, nnd
das ist eine tüchtige, kunstreiche Arbeit, in deren Erzengnisse» Kunstsinn nnd
technische Wertigkeit, (innstgeschmack »nd sorgfältiger hsleiß, Scbönbeitsge
fühl und materielle Brauchbarkeit verbunden sind. Söbere Geschicklichkeit,
kunstvolle Erzeugung — das ist die h.anbersorniel,»in vonseiten derGe^
werbe die Gefahr, welche von den Maschinen droht, zu überwinden. Die
selben Tugenden, die im l 5). Zabrbnndert, wo Deutschland der Mittelpunkt
aller Gewerbe, alles Sandels, aller Bildung war, das Sandiverk zu so bober
Blüte gebracht haben, dieselben Tugenden sind es, an die sich beute nocb der
deutsche Sandwerksstand zu halte» bat, nämlich Tüchtigkeit, Kunstsinn,
lvhrlickkeit »nd Nechtschaffenheit."

Der Sandel spannt seine Netze über alle Meere und Grdteile bis
zu den fernste» Eilanden, Die stannenerregendeErzeugung neuer Werte
schuf neue, lohnende Gewerbtbätigkeiten nnd durch sie vermehrten Woh lstand.

T» Deutschland, wie in anderen Wiltnrstaaten erfreut sich heute auch
der geringste Arbeiter selbst in seinem Sause einer Menge von Annehmlich
leiten, die in frühere» Jahrhunderten kann; die Woblbabende» kannte». —
Alles aber überragt der Aufschwung der technischen Wissenschaft, der
Technik, Dampfschiffe, Eisenbahnen, Telegraph, Telephon, die Anwendung



der Eloktricitat in immer neuen, kaum gezählten Formen, die Einführung
der Maschinenarbeit in fast allen st.weigen industrieller Thätigkeit: sie waren
die Vorbedingungenfür den vielseitigenAufschwung des geistigen, politische»
und wirtschaftlichendebens. - Dario in entdeckte die Gesetze der Euch
wickelnng, Viaver das (lesest von der Erhaltung der kraft; die Spektral¬
analyse, eine Erfindung Vnnsens und Kirehhoffs, enthüllte uns die
Geheimnisse der Materie der Sterne; die Photographie wurde erfunden,
und »eben Telegraph und Telephon tritt auch der Phonograph in den
Dienst des Verkehrs; die üiöntgcnstralstenaber vermitteln selbst die Er
kenntnis des Unsichtbaren.'

' Eine mir nichtbekannte Größe hat die Errungenschaften des ll). Jahrhunderts,
mit reichem Verständnis, vielem Geschick und Fleiß nnd bewundernswerter Kenntnis
in allerliebsten Knittelreimcn, ivelche die ineistcn Tageszeitungen brachte», aufgezählt.
Vielleicht erfreu'» Tie manchen, der sie übersehen hatte.

„Was wir sahn in Illl) Jahren,
Tollt prägnant ihr hier erfahre»:
Nene Reiche, neue Staaten,
Gasbeleuchtung, Automaten,
Emanzipation der Neger,
Wollregime von »e. Häger,
Seuchen, Revolutionen,
Kaffee ohne .Kaffeebohnen,
Ansichtskartensammelwnt,
Weine ohne Tranbcnblnt,
Viere ohne Malz nnd Hopse»,
Magenpnmpe, HofsniannStropfen,
Dichtungen von Schiller, Goethe,
Kriege, Krisen, Hungersnöte,
Deutsche Zollvercinignng,
Dampf-patrinenreinignng,
Impfzwang, ütepetiergeivehre,
Ainatcnrc und Masseure,
V ie lerlei A ssetnranzl er,
Deutschen Kaiser, Deutschen >hanzler,
Deutsches Heer nnd Deutsche Flotte,
Anarchistische Klomplotte,
Pulver ohne .knall und Ranch,
Deutsche Kolonie» auch,
Nsthilistenattentate,
ÜlotcS Kreuz, Brutapparate,
Brot nnd Wurst nnd Weinsabriten,
Dertelknren für die Dicken,
Streichhölzer nnd Eisenbahnen,
Heines sticder, Freitags „Ahnen",
Telegraphen mit nnd ohne
Nitnngsdrähte, Telephone,
Auch Torpedos, rasch versenkbar,
Flngmaschiiwn, beinah lenkbar,
Reblaus-, Schildlansinvasion,
stlotationsdrnck, Rezession,
Mrhnhofsperrc lläst'gc Fessel ist
„Fnhr>na>>iiHe>ckschel",„WcißesRössel",
löhloroform, Antipyrin,

Morphinni, Phenaeetin,
Vegctarierkost — o jernni!
Diphtherie, Pest, Hnndwntsernni,
Erbswurst, Marlitt, Sanatorien,
Panzerzüge, Krematorien,
Phonographen, Manserflinten,
ücöntgenstralilen, Schnnrrbarlbinden,
Fahrrad, Ski- nnd .Krapelsport,
Tennis, Fußball nnd so fort,
Sonnenbädcr, Wasserkuren,
Hpgienc Vrosessnren,
Anerlicht, Aecüsten,
Straßenbahn, Sanotogen,
.Kla p p h o r n v er se, St r e ichhol zscherz e,
Kaviar aus Druckerschwärze,

Fenerwehren — stets bereit,
Europäische Einheitszeit,
M o tord r oschken, H ntervieivS,
Vestdressicrte .Känguruhs,
Warenhäuser nnd Vazare,
Färbemittel für die Haare,
Hähne-, Waden Surrogate,
Ataggi, <coplcth Apparate,
dydditbomben, Gasmotoren,
Fango, weibliche Doktoren,
Hnslnenza, Heilsarmee,
Ethische knltnridee,
Vogenlampen, Glnhlichtstrümpse,
Börsenkrachs, Parteigeschimpfe,
„Hnrrah"ml>ns statt „Hoch" Geschrei,

Schcnks AnStnftelci,
Rodert Mayers Theorie,
Falb Prognose >stimmt fast nie!',
Drcyfns Sache, .Hoia Briefe,
Richard Wagners Leitmotive,
Ülordpolfahrten, Schweizerpillen,
Reinkulturen von Bazillen,
Wasninths Hühnerangcnringe
lind noch tausend andre Dinge."

3*
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So hat man mit Recht unser Jahrhundert als eins der fruchtbarsten

und erfolgreichsten auf allen (Gebieten der Wissenschaft und Anltnrent

Wickelung gepriesen. Allen voran stebt die Naturwissenschaft, aber aneb

andere Wissenschaften und die Künste sind i» ibm niebt zurückgeblieben.

Die Entdeckung der Erde, nahezu schon im vorigen ssabrbnndert vollendet,

wendet sich in unsere» Tagen der Erforschung der unwirtlichen Polar-

gegenden zu, und ans den Gebieten der Vitteratnr, der llnnst und der Volks

wirtschaftslehre ringen neue Ideen nach Derrsebast.

Dabei bethätigt sieb der psychologische stng unserer Tage: jede neue

Erkenntnis sofort branchbar zu verwerten, können gilt mebr als Wisse».

Unser l!l. Jahrhundert wurde namentlich dem deutschen Volke ein Jabr

hundert segensreicher Prargs, ;vie ibm das lU. das der Tbeorie ;var.

Deute darf man uns nicht mehr vorwerfen, das; wir nur ein Volk, eine.

Nation unpraktischer Denker, Pbilosophen und Träumer seien, und eben

gut genug, die Ideen zu erzengen, die andere Völker und Nationen ans dem

Weltmarkte praktisch ansznnntzen versteben. — Den „Encvklopädisten" des

vorigen Jahrhunderts traten die „Spccialistcn" gegenüber. „Auch die

sinnst ist vom „Idealismus" zum „Realismus" übergegangen. Sie schildert

den Bienschen in seiner Größe und Schwäche, seinen besonderen Neigungen

und Wünschen, in seiner ruhigen Wirklichkeit und gemeinnützigen Alltäglich

keit." „Es ist der Mensch in seiner Vereinzelung und Differenzierung,

den die moderne Malerei und das moderne Drama behandeln, und

diese Strömung fließt in das noch breitere wirtschaftliche Vett. Auch bier

tritt an die Stelle abstrakter Grübelei und oft verbohrter Ideale die Er

kenntnis, daß im großen und ganzen dem Individualismus freier Raum

gegeben werden muß sich ansznstürmen, daß nicht die Tbeorie die Blenschen,

sondern die Menschen die Tbeorie machen müssen, und daß es ein tinsinn

ist, nach vorgefaßten Meinungen und abstrakten Dirngespinsten sie schul¬

meistern und ihnen die Bahn anweisen zu wollen, in denen sie wirtschaftlich

thätig sein sollen." Ungesunde Auswüchse wird die steck beseitigen

wissen.

Die Errungenschaften der Könige auf de» Gebieten der Wissenschaft,

Technik und sinnst, der ckorvphäen des Geisteslebens aber werde» nach und

nach immer mehr Gemeingut der Völker aller Erdteile. Ist nicht Amerika

erst im scheidenden l!l. Jahrhundert zu vollstem reichen; beben er

wacht? Wurden niebt Afrika und Asien in unsere» Tagen europäischem

Einflüsse und europäischer cknltnr erschlossen und Australien von der kaukasischen

Rasse besiedelt? - letzteres entwickelte sich überraschend schnell ans einer

Anzahl von Verbrecherkolonien zu einem ckomplcpe blühender englischer

Provinze». Afrika, bisher der „dunkle oder schwarze" Erdteil genannt,

und nach dem Erlöschen egvptiseher Kultur seit Jahrhunderte» ein toter

Riesenleib, wurde bis in die innersten Länder erforscht, namentlich durch

deutsche, englische und französische Gelehrte und Offiziere.

Asien, wie man annimmt, die Wiege der Menschheit, konnte sieb

niebt mehr, wie früher, gegen europäische Macht und cknltnr verschließen;



(Anna mußte, gezlvnilgen von Angland und T'rankreieb, dem europäischen

Handel zunächst niedrere Hafenstädte öffnen, und seitdem es, seit Iabre»

stetig von Rußland bedrängt, Japan, dem „asiatischen Preußen", das sieb
ans europäischer Grundlage zur ersten Militär und Seemacht Mens enA

wickelte, vor st stiabren unterlag, vermochte es nicht mehr der territorialen

Testsetznng der europäischen Mächte, denen Deutschland sich anreibte, zu

widersteben, Erstarrt in einer von Europa längst überholten uralten Kultur

und altem gsormelkrani, in seiner inneren Verwaltung faul, zersetzt und

zerfressen, dürfte es im kommenden Iabrbnndert dem gänzlichen sterfalle

und der wahrscheinlichen Austeilung kaum cntgeben, —

chn Amerika baben die „ Vereinigte» Staaten", mebr und mehr

gestärkt dnreb eine geradezu riesenbafte (Anwandcrnng ans Anropa und

die Anfbebnng der Sklaverei, niebt blos seit Zabren die Mbrerrolle über-

nonunen, sondern sieb z» einem Großstaate emporgernngen, lvelcber die

zweit oder drittgrößte Handelsflotte der Welt sein eigen nennt und sieb

in den letzten Jabren aneb zu einer Militär, See^ und Kolonialmacht

entwickelte, die d»reb Versolgnng der Monroe-Tbeorie selbst (Airopa Gcfabr

drobt, Wasbingtons (Grundsätze aber mebr und Möhr auszugeben geneigt
scheint. —

Wenden nur nnnmebr unsere Blicke naeb Europa, so zeigt sieb naeb

denn ((Marken der Staaten germanischer und dem allmäblieben stliedergange

einiger romanischer Völker und Staaten am ((»de des l!>. Jahrhunderts

mebr und mebr gesabrdrobend die Viaebt des Slaventnms.

Spanien, ini Mittelalter ein reicher »nd überaus machtvoller Staat

und mit Portugal die bedeutendste See und .(iolonialmaeht, war noeb im

Anfange dieses Pabrbnnderts imstande, den beroisebe» .(ianipf mit Napoleon I.

niebt ebne Arfolg ansznnebmen, aber seitdem von inneren Parteistreitigkeiten,

wicderbolten Vürgerkriege» und einer chronischen Mißwirtschaft zerrüttet,

verarmt und verdorben, befindet sieb am Anfange des Ab stiabrhnnderts

in einem nabezn trostlosen st,»stände, As verlor AAlll an die Vereinigten

Staaten von Nordamerika den letzten bedenkenden Teil seines .(kolonial

besitzes: (Alba, Portorieo, sowie die Pbilippinen - Insel» und sab sieb

genötigt, die einst Deutschland bestrittenen.(larolinen und benachbarte kleine

chnselgruppen an dieses zu verkaufen. Brasilien aber, bislang mit Portugal

in einer Personal Union siebend, vertrieb vor kaum einem Deeenninm

seinen Xaiser, wurde Republik »,id zerschnitt damit die letzten losen T'äden,
welche es mit dem alte» Mntterlande verbanden.

(An glücklicheres (Wschiek waltete über dem am (Aide des Ad. und am

A nfange des l!b stabrbnnderts zerrissenen undwiederboltzerstückelten Italien,

indem .(iönig Vieler Amadeus das sebo» IBM und begonnene und

lckW mit stlapoleons und (Garibaldis, ldlül mit Preußens Dilfe fortgesetzte

»nd am stA. September l.MA dnreb die Besetzung Roms gekrönte (Anignngs

werk glücklich dnrebfnbrte. An Napoleon !II, bezlv. an Frankreich, trat

er „ans Dankbarkeit" l.AM seine Arbländer stiizza »nd Savoven ab, die
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Besetzung Roms aber inacbte der weltlichen Derrscbaft des Papstes ei»
Ende. 'N'achdem Hab das .Königreich Italien selnvere politische, soziale und
tvirtschaftliebe Krisen durchgemacht, seine Versuche in der >iolonialpolitik
aber dnreb schwere Mißerfolge gegen Abessinie» bezahlen ninssen, die es
nach der Katastrophe von Adna tvieder anszntvetzen siel» bemüht.

Frankreich, am Anfange deS Iabrbnnderts »mer Napoleon I. auf
dem Gipfelpnnkte seiner Macht nnd eine (Geißel der übrigen europäischen
Staaten nnd Notker, einem vielfachen, überaus bunte» Wechsel in der
Regicrnngsform nnd in seinen Schicksalen unterworfen, entwickelte sieb trotz
alledem zu einer der bedeutendsten kolonial »nd Seemächte. Der ersten
Republik folgte 1804 das erste Imperatorinm, diesen» nach Napoleons I.
endgiltigem Sturze 181.4 das legitimistisebe >lönigtnni, welches dnreb die
Innirevolntion des Jahres !88l> von dem orleanistiseben Bnrgerkönigtnm
verdrängt wurde. Die Februarrevolution vom Iabre !848 etablierte die
zweite Republik; dieser wieder bereitete am 2. Dezember l84l der Staats
streich ^Napoleons III. ei» gcwaltsaines (Aide. Dessen „Kaiserreich der
Lüge" brach unter deutschen Dieben am 2., resp. 4. September 1870
zusammen. An seine Stelle trat die dritte französische Republik, die sieb
trotz schwerer Krisen nnd Wirren (Panama, Bonlanger, Drevfns w. :c.s
bis Heute zu erhalten wußte. Die Furcht vor Deutschland, die künstliche
Erhaltung der Revanche-Idee nnd das Bündnis mit Rußland garantieren
derselben vielleicht noch für Jahrzehnte das Fortbestehen.

England, am Ende des vorigen, wie am Anfange dieses Jahr
Hunderts die Triebfeder zu allen Koalitionen gegen das ibm seit Alters
verhaßte Frankreich, dem es die neuerliche Unterstützung der nordameri
kanischcn Freistaate» in ibrem Befreiungskämpfe nicht verzeiben konnte,
blieb damals die einzige Macht, welche dem allmächtige» Rapoleo» I.
erfolgreich Troß bot, nnd es rnbte in diesem >iampfe nicht eber, bis es
den Gewaltigen gestürzt sab. Der Wiener Kongreß entschädigte es für
die Verluste in Nordamerika nnd verlieb seinem >iolonialbesitze eine nn
geheure Ausdehnung. Seitdem bildete, zumal nach der Vergrößerung seiner
Besitzungen in Indien nnd Afghanistan nnd der Proklamation der Königin
zur .tlaiserin von Indien, der Gegensatz zu nnd die Eifersucht gegen Rußland
das entscheidende Moment englischer Politik. Der mit Frankreichs Dilfe
siegreich durchgeführte Krimkrieg hat diesen Gegensatz noch bedeutend per
scbärft. Durch die Besetzung Egyptens, die Sicherung des Snezkanais
nnd die Erweiterung seines Kolonialbesitzes in Süd nnd Dstafrika bat es
sich auch die Vorherrschaft in Afrika errungen. Australien nnd viele Fusel
gruppen der Südsce gehören ibm »»bestritten. Fnnere Reformen gestalteten
die Verhältnisse des Mutterlandes erfolgreich um; dennoch will es scheinen,
als ob, vielleicht veranlaßt durch den I8GI gegen die südafrikanischen
Buern-Repnbliken freventlich begonnenen .Krieg, sich neue, gewaltige .Krisen
vorbereiten, die dem gegenwärtig allmächtige» .Kolonialstaate, der ersten
Seemacht der Welt, im neuen Jahrhundert selnvere Wunden schlagen
können.
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Unter den europäischen Staate» nnd 4. Ranges lenkte in der
Neuheit namentlich Belgien die Aufmerksamkeit auf sieb nnd seine est
kntisebe Vage. d's wird beweisen müssen, ob es stark genug ist, nicht mir
seine innere Vage zu bessern, sondern auch den durch die bewundernswerte
Initiative seines Aonigs erworbeneii großen ttongostaat zeitgemäßerKultur
zu erschließen.

Rußland, noch iiiiiiier ein antokratisch regiertes >ind vvii den
moderne» Ideen wenig berübrtes Staatswesen, nimmt ans dem Gebiete
der internationalen Politik am (Aide »nseres Iabrhnnderts eiiie noeb
mächtigere Stellnng ein wie am Anfange desselben. In
Europa vergrößerte es am Kaukasus seinen gewaltigen Testlandsbesitz ans
kosten der Türkei, iiii Wiener Kongresse erbielt es »iebt nur Iinnland,
soiiderii auch die ebemaligeii polnischen Vändcr Preußens, in Asien unter
joebte es die früber »nabbängigen Völkerschaften Tnrans, zwang (Anna
zur Abtretung bedeutender nnd zum Teil sebr fruchtbarer Provinze» südlich
des Amnr nnd in der beben Tartarei und kam dnreb die Besetzung der
.stoebfläche das Pamir, wie in Asgbanistan,in die »nmittelbare Aackbarsebast
Indiens, bier, wie in Persien (Aigland iiiebr und mebr bedrobend. Biit
Frankreich vereinigte es sieb im letzte» Dezennium »nseres Iabrbnnderts
zum Iweibnnde gegenüber dem vom Iürsten v. Bismarck gegründeten
Dreibünde, obne sieb seitdem von Irankreieb zu einem Revanchekriege gegeni
Dentseblaiidfortreiße» zu lasse». „Die innere Geschichte Rußlands wnrde
ausgefüllt dnreb vergebliebe Anstrengungen, de» Staat im europäischen
Sinne zu modernisieren, Bestrebungen, die teils ans gesetzlichen» Wege,
teils mit gewaltsame» Mitteln iRibilismnss verfolgt wurden, aber obne
wesentliche (Ergebnisse endigten." Seine Demütigung im >!rimkriege,die
wenig rübmlichen letzten (A'folge gegen die Türkei sPlewnai baben nicht
vermocht, die endliche Realisierung des „Testamentes Peters des Großen"
als erfolglos zu quittieren. Die „Sebwarzemeer-Ilotte" nnd die „Ar
menische Trage" dürften im B>. Iabrbnndert die Sperre des Bosporus
und der Dardanellen beseitigen, seinen Schwerpunkt nach .^onstantinopel
verlegen und von bier ans, wie an der Grenze Indiens, (Aiglands Macht
bedrobe» nnd vielleicht brechen.

Die Türkei, schon in der erste» Dälfte des 19. Iabrbnnderts vom
russischen Iaren als „der kranke Mann" bezeichnet, sab sich niebt nnr
stetig von Rußland nnd zeitweilig von (Aigland bedrobt nnd in ihrem
Vandbesitzegeschmälert, sie schien auch durch die Perniebtnng ibrer Ilotte
bei Ravarino nnd dnreb die Riedermetzelnng der Janitsebaren den Rest
ibrer Alraft eingebüßt zu baben. Sie vermochte den Abfall Griechenlands,
die Vosreißnng Rumäniens, Serbiens, Bulgariens nnd DstrnmelienS niebt
zu Verbindern; dennoeb errang sie seit der Reorganisation ihres Deercs
dnreb deutsche Dfsiziere naeb denn für Rußland wenig rühmlieben slriege l,M7
de» Sieg über das innerlieb zerrüttete Griechenland. Den trotz ibres
Sieges namentlich dnreb den Drnek (Aiglands nnd Rußlands erwirkten
Berlnst der Insel !äreta ivird sie iveniger betrauern als den Verlust ibrer
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Suprematie über Egypten, Sic Orientreise Kaper Wilbelm >>, wird

deutschem Einflüsse und deutscher Kultur namentlich in lüleinasien, Svrien

und Palästina die Wege bahnen zum Segen des seit Fabrbnnderten unter

arger Mißwirtschaft leidenden Staates.

Die österreichisch-ungarische Monarchie, deren Begründung

in ihren Uranfängen sich bis in die steck Starts des Großen, welcher die

Raab zur Ostgrenze seines Reiches machte, zurückdatieren läßt, sab a»eb

in dem scheidenden Jahrhundert ibre Geschichte mit der Deutschlands,

rcsp. Preußens, eng verknüpft. Der letzte habobnrgisel' österrreiebisebe

Kaiser Karl VI, hatte zu gunsten seiner Tochter Maria Theresia durch

die pragmatische Sanktion diesem Staate sei» Sonderbesteben gesichert.

Franz II, proklamierte sich nach Errichtung des Rheinbundes, zu dessen

Protektor sich Napoleon I, auswarf, l8Ui> als Kaiser von Oesterreich.

Damit erlosch das nahezu lUUUjäbrige „beilige römische Reich dentscher

Nation", das !ll>2 der Sachscnkaiser Otto I,, der Große, begründet batte.

Sein wankelmütiges Perhalten gegen das mächtig emporstrebende Brande»

bnrg-Prcnßen und die übrigen deutschen Staaten im 17, und IG Jahr

hundert versuchte es zu Anfang des lli. Jabrhnnderts zu sühnen durch

erbitterte Kriege gegen Napoleon I,, durch die blutigen Schlachten von

Ansterlitz, Aspern, Dcntsch-Wagram und Enserodorf, aber das Schicksal

war ihm damals nur einmal hold. Nach dem Wiener Eongresse vertrat

es das Prinzip der Legitimität und leitete unter Metternich die nnbcil

volle Reaktion gegen die freiheitlichen Bestrebungen von Steine- ei», amb

Preußen und das übrige Deutschland mit Rußland arg bedrückend. „In

den Märztagcn l8T8 brach dieses System zusammen, es begann eine kurze

Zeit konstitutioneller Regierung. Gleichzeitig begann der Freiheitskampf

Ungarns, welcher nach einigen Erfolgen durch Rnßlands Eingreifen mit

der Kapitulation des ungarischen Rcvolntionsbeeres endete. Amb die

italienische Frcibeitsbewegnng, wie die Aufstände in Prag und Wie» wnrden

schließlich niedergeworfen, und es begann eine zweite Reaktionsperiode, deren

Ende durch de» militärischen und politischen stnsannnenbrnch des Staates l 8ck!>

herbeigeführt wurde. Ein abermaliger Rückfall in den Absolutismus fübrte

schließlich zu der Katastrophe von Königgrätz." — Der Ausgleich des Jahres

l86? gab Ungarn, wo seitdem geordnete Jnständc herrschen, seine alte»

Rechte zurück, Ocstercich-Ungarn trat, ei» Erfolg der Politik Bismarcks,

dem Dreibünde bei und damit in ei» enges Verhältnis zu dem neu

begründeten deutschen Reiche, an dem es einen festen Halt baben wird in

den Kämpfen der letzten Jabre zwischen Dentsebtnm und Slaventnm, um

Centralismns oder Fördcralismns, welche das 2U. Jabrbnndert bier als

trauriges Erbteil übcrncbmen muß. Durch die Annektierung Bosniens

und der Herzegowina, wie durch seine Handelsinteresse» im Oriente und

den Handelsweg auf der Dona», wird es inebr und mebr bineingezoge»

in die endliche Lösung der orientalisch türkischen Frage und damit in

einen wachsende» Gegensatz zu den Interesse» des übermächtige»

Rußland.
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Jür Deutschland und das ei» halbes Jahrtausend zerissene

deutsche Volk aber wnrde das l!l. Jahrhundert eine .seit der Wiedergeburt,

die es unter Preußens Jübrnng herausführte aus Rot und Verzweiflung,

aus Ohnmacht und Schande. Die Geschichte unseres Vaterlandes im

UR Jahrhundert erschöpfend oder auch »ur genügend zu ivürdigen, ivürde

eine zweite, weit umfangreichere Arbeit erfordern. Sie lebt, wie unsre

große» Männer, in den Derlen aller gute» Deutschen. Dentseblaud ist seit

1870—7l eingetreten in die Reihe der Weltmächte und hat in Erkenntnis

seiner zukünftigen Aufgaben nicht gesäumt, sich auck in den Kreis der

Kolonialmächte zu stellen. Rene, große .stiele liegen vor uns bei Beginn

des neuen Jahrhunderts, ans sie weist uns nnser geliebter, edelgesinnter,

tbatkräftiger Kaiser; Deutschland bedarf zni» Schutze seiner so bedeutenden

Handelsflotte auch einer Kriegsflotte, welche diese und Deutschlands

Austen z» schütze» im Stande ist. Wir folgen ihm in Treue. Ins

„goldene Buch" aber hat Graf Vülow eingeschriebein

„.höchstes .fiel der Staatsknnst ist, den Einzelnen vom Egoismus

zu befreien und ib» zur Arbeit für die Allgemeinbeit zu erziehen." Möchte

dies nnserm ganzen Volke Parole und Losungswort sein im kommenden

Jahrhundert!

Das scheidende ist fürwahr kein müder Greis, der Vess'res nimmer

als zu sterben weiß, es führte uns durch Rächt zum Vicht, es wies

uns neue, nie geahnte Wege. Unsere herzen sind voll Dank gegen den

gütigen Lenker der Dinge. Er wartet, ob wir und nnsre Kinder uns

ferner würdig erweisen wollen seiner Segnungen und Wobltbaten und des

Erbes unserer Väter. -

Wir stehen mitte» in dem Weltgetriebe.
WaS soll inis bleiben? Deutsche Treu und Liebe! —
Gott mit uns! Dann ist alles wohl bestellt i
Ihn laßt »nS fürchte», nichts sonst in der Welt!

Witten, den KU. und Kl. Dezember l8!>!>.

I. .h. Vorn.

Engelbert III., Graf von der -Nlark.

Ei» Lebensbild von Max Seippel.

Die Grafschaft Mmst, heute derjenige Teil der Provinz Westfalen,

in weichem Industrie, Handel und Verkebr sieb zur höchsten Vlüte ent

faltet haben, hatte zur steit, als sie »och eine» Staat für sieb bildete,

das Glüek, eine Reibe trensorgender .Herren zu besitzen. Einer ihrer

bedeutendsten .Herrscher war Engelbert lll., und sein Lebensbild möchte ieb

in kurzen Strichen umso lieber zeichne», als er der letzte der regierenden
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Grafen von der Vbirk ans dem Danptstamme vor deren Vereinigung mit
doi» Derzogtnme Eleve »var. Folgte ibm dock, als er ll.lll sein tbaten
reiches, vielbenvegtesbeben schloß, soin Brndersobn ans Eleve, l^vaf
Dietriel», in der R'egiernng; aber »nr nock 7 Iabre blieb oio Mark oin
selbständigesband. Dietriel» fiel ElllE j» oinom Gefeebte bei Elberfeld,
nnd Vir Mark wnrde nntor Derzog Adolf von Eleve mit diese»» ba»»de
vereinigt, für dir Folgezeit dessen oft rockt traurige nnd sckworo Ge
sckirko teilend.

Engelbert ll! wnrdo geboren im Fabre lbüll», »»»bekannt ist os n»»s
abor geblieben, i» »velel»er Bnrg er das bickt bor Welt erblickte. Er
folgte seinem Vater Adolf im Jahre EMI i» der Regierung, in einem
so jugendlichen Alter also, in welebem andere Fünglinge noeb garniebt
daran denken, siel» der väterliebe» Dbhnt nnd Fübrnng als e»t»vael»se»>z>»
betrachte». Dabei war die zseit, in der Engelbert den Tl»ro» seiner
Väter bestieg, eine wild bewegte. An den (brennen seines bandes lauerte»
zahlreiebe Raebbaren»nr auf einen günstigen Augenblick, Teile der blickenden
Grafsebaft Mark an sieb zu reisen, F»n bände aber erlwben trotzige
Ritter, wenngleick deren böckste Blütezeit sebon vorüber »var und eine
neue .seit mit kräftiger Mabnnng an deren Bnrgthore klopfte, dräuend
nnd ungestüm nock ihr Danpt, nnd in den Städten waren die Bürger,
poebend auf ihre crrnngenen Reckte und ibrc Stärke, gar anfsäfsig nnd
begebrlick gmvorden.

Alle Widersacker der Grafsebaft Mark nnd alle Diejenigen, die für
sieb eine» Vorteil von dem Deimgange des Grafen Adolf erbofften, faben
sieb aber in dem jngendliebenEngelbert lll. getänsebt. Gin Jüngling an
chabren zwar, an Gestalt nnd Geist aber ein Mann mit mutigem Derzen
nnd festem energisebe» Willen, ergriff unser Engelbert die .lüget der
Regierung zum Grstannen seiner Feinde nnd mißgünstige» Fre»»nde.

Das jngendlicke Alter des Grafen mockte aneb »vohl seinen bebrer
bevold von Rordlwff, der Abt des weltlicken Stiftes Viset im büttieber
Sprengel war und als Kanonikus in büttick lebte, veranlaßt haben, siel»
mit guten Ermahnungen an seinen früberen Högling zu »venden. F»i
seineni ans uns gekommenen Werke» „Ebronik der Grafen von der Mark,"
die er eigens für Engelbert IIb gesebrieben hat, erzäblt er diesem die
Entstebnng seines Dauses nael» alten, im EistereienserklosterAltenberge
vorgefundenenPapieren. Rack diese» Anszeiebnnngensind die Stamm
väter der Grasen von der Mark nnd der Grafen von Borg ein Brüder
paar gewesen ans dem Stamme des edelen nnd berübmtenRbmergesebleebtes
der Ursiner. Diese beiden Römer waren dem Kaiser Dtto IIb besonders
lieb »nd »vert getvorden und kamen mit diesen» nael» Dentsckland. Der
eine erbaute die Bnrg Altena nnd wurde Stammvater der Grase» von
der Mark, der andere erbaute die Bnrg Altenberge nnd wurde Stamm
vater der Grasen von Berg. Der Gesebickteder Grafen von der MaA
voraus setzt bevold vo»i biordboff, der nickt blos de» Grafen Engelbert III.
mit seinen Brüder», sondern auch schon dessen Vater erzogen batte, seine



Grmabnnngen a» de» junge» Derrseber. Diese zeugen derartig von
edleui Geiste, großer Mensebenkenutnis und tiesein Gmpfindeu, das; ieb
es mir niebt versage» ka»», einzelnes auszugsweise a» dieser Stelle zu
vcnverte».

Gr beginnt: „Dem edle» Viaune, seinem liebwerteste» Derru, Derre»
Gngelbert, Grasen von der Mark, wünsebt Vevold vvu Nordhoff,
Ganonieb zu Vüttieb und Abt des weltlieben Stiftes z» Viset, daß er sei»
Vaud und seine Untertbanen in der Jnrebt Gvttes und in Gereebtigkeit
regiere» möge. Arne».

tluter Anrufung des Namens Gbristi und aus besonderer Zuneigung,
die ieb gegen Gneb und Gnre GrassellastMark stets gehegt, babe ieb mir
vorgenommen, zu dauernder Grinnernng der Jetzigen wie der Zukünftige»,
zumal derer, die eifrige Jörderer der Gbre und des Woblstandes dieser
Grassebaft sind, über Gnre Vorsabren, die (trafen von der Mark, über deren
Ursprung und ibre Zbaten und Grsolge, wie sie sieb gehalten, rvie sie ge"
waebse» und empor gestiegen sind, ans welche Weise und wie kräftig sie ibr
Nind und ibre Derrsebaft enveitert haben, wie ieb es zninteil in alten
Sebristen gefunden, zninteil ans bejabrter Niänner Rede» und Veriebten,
zninteil aneb aus eigener Grfabriing kenne» gelernt babe, dieses Vüeblein
zu sebreiben, damit Ihr in Gnerer Vorfahren, der Grafen von der Mark
Jnßstapfen tretend, in Gereebtigkeit und Gottessrnebt G>,er Vand und Gnere
Uiiterrbanen gebübrend zu regieren lernen möget.

Ginst also, liebwertester Derr, da Ibr noeb im zarten Jugendalter
unter meiner Aussiebt die Vüttieber Sebnle besnebtet, babe ieb, in Ve
rüeksiehtignng-Gnerer gute» Geistesgaben, außer de» SebnlkenutnissenGneb
noeb mauebes andere mitzuteilen und beizubringen mieb bemübt, wovon ich
darbte, es könnte Gneb nützen, wenn Ibr einmal zur Negiernng der Grasi
sebaft Mark gelangtet.

Weil Ibr aber, wie ieb glaube, dasselbe dem Gedäebtnisse »iebt ordcutlieb
einprägtet, null ieb Gneb bier einiges davon ins Gedäebtnis zurückrufe»,
üiaeb diesen allgemeinenVorbemerkungen ermabne ieb Gneb nun zu aller
erst, bei allen Gnre» Dandlnngen Gott stets vor Augen zu babe», gereebtc
Urteile zu fällen, ckireben und Priester zu ebren »nd sie niebt zu besebweren,
sondern gegen ibre Jeiude z» verteidige». Aneb sebirmt Witiven und
Waisen und die Armen gegen Unterdrückung dnrcb Gewaltthätige und
Verleumder. Die öffentliebeu Wege und Straßen Gnres Landes backet
für dnrebziebeude »nd berankonunende Inländer und Ausländer sieber und
frei, .rieiner sei Gneb so lieb, daß Ibr ib» niebt strafet, wenn er diese
Jreibeit verletzt bat, und verbacket Gnch darin in jeder Dinsiebt so, daß
die Vösen Gneb fürebten unb die Guten Gneb lieben.

Mir den benaebbarteu Derre», Städten und Jleeken baltet Jrenndsebaft
>l»d Gintraebt soviel an lr»eb ist. In Näten babt gereifte, gereebte und
getreue Männer, die da Gott sürebte» und bei ibren Natseblägen niebt
Vorteile für sich selbst oder die Jbrige» suebeu. Wenn sie rede» und rate»,
was wabr ist und reebt, dann gebet darauf ein, wenn aber einige, von



Haß oder tonnst geleitet, bitte» oder raten, was nicht reebt wäre, so lasset

Euch durehaus »lebt darauf ein, sondern folget immerfort der Wabrbeit

und Gerechtigkeit.

Ans Eure Amtleute babet sorgfältig Aebt, daß sie nicht Eure Veute

und tlnterthanen ungebührlich bescbivere», ibre üiecbnungen nehmet persöulicb

ab und prüfet solcbe mit Sorgfalt. soviel Ihr es vermeiden könnt, stellt

keine Amtleute an für erhaltene Geldvorschüsse, für welche Ibr ibnen die

Aemter verpfändet, solche Amtleute benage» und bedrücken die tinter

thane» mit Tyrannei, erschweren »nd vergrößer» die Rechnungen, »m

dadurch de» Herren die Möglichkeit einer Einlösung der Aemter zu be¬

nehme» und desto länger im Amte zu bleiben.

Euere Burgen erbaltet vollständig an Gebänlichkeiten »nd mit Manne»

»nd Lebensmittel» verseben, In Iebden und .Vriegsbandlungen zeiget Encb

stets unerschrocken »nd standhaft in Blick »nd Viut. Verschmähet aucli

in Widenvärtigkeite» nicht älterer Männer Erfabrnng und Ülat, eingedenk

dessen, was von dem Könige Robeam, deni Sobne Salomons, im

lZ. .ltapitel des 3. Buches der Könige zu lese» ist. Dieser ließ der Be

fahrten Rat unbeachtet »nd folgte der Jünglinge Rat, wesbalb die Völker,

welche gern gehorchte», solange der Greise Rat galt, wegen der Jünglinge

Rat abfiele» und sich dem Iönige Jerobeam nutergaben. Vasset Encb

nicht verdrieße» Rat zu balte» bei Euren Handlungen, wie im Bucbe der

Weisheit geschrieben steht: „Tbue alles init U eberleg n n g, und

es wird dich nachher nicht gereuen," und „die alles mit

R a t t h u n , w erde» v o » de r W eisheit geleite t." Steifet Euch

auch nicht ans Euere eigene Ansicht, daß Ibr nicht die Ratschläge Euerer be

sonderen Räthe böre» wollt, denn es steht geschrieben beiSalomo: „Steife

dich nicbt auf deine .lllugbeit, denn das ist Eigensinn."

Wenn Ihr unter dem Volke seid, dann zeiget Euch herablassend in

Gruß und Rede, und auch armen Veuten, die Euch ibre Rot klagen wollen,

verweigert nicht Euer Gebör. Iür die Encb geleisteten Dienste versäumt

nicht, den Veuten mit freundlicher Miene Dank zu sagen. Das kostet Eucli

nichts als Worte und wird docb den Veuten angenebm sein.

Euere Zeit verbringt nicht unnütz, daß Ihr den Tag nicht zur Racbt

machet und die Nacht nicht zum Tage. Die Stunden des Tages teilet

so ein, daß Ihr am Morgen Euch mit Gott und Encb beschäftigt, indem

Ihr die Messe höret und dann vor dem Mittagsmahle, wenn Ihr

nichts notwendiges zu thun habt, Encb nach Belieben Spiel und Em

bolnng bingebet. Wenn Ibr Ausgabe» zu macbe» und Geschenke zu

geben habt, dann richtet es so ein, daß Ibr nicht mebr auswendet,

als was Ihr angemessen und bequem zu bezahlen im Stande seid.

Es ist minder tadelnswert, hierin nicht zu weit zu gehe», als immer

in Schulden zu stecken. Bei Erteilung von Gescheuten sind nach dem

Ausspruche eines Weisen folgende -l Punkte zu berücksichtige» : nämlicb wenn

Ihr gebt, was Ihr gebt, warum Ibr gebt und wann Ihr gebt. Ja bis

weilen ist es besser nichts zu geben, als daß man, was man giebt, erst



leihen muß und dann später nur schwer zurückgeben kau». Wenn Ihr

aber eine Anleihe inaebeu müßt, dann bütet Euch, soviel Ihr könnt, vor

Anleihen mit hohem Jinssuße, am meisten aber vor jenen schädlichen und

gefäbrlicben Anleiben, bei denen Ihr eine Menge von Bürgen zum tri»

lager steilen müßt. Denn dergleieben aus Anleihen stammende Schulden

geben die Schuldner der Sklaverei der Gläubiger preis. Wie ja im Buche

der Weisheit geschrieben steht: „W erda leihet i st ein Sk luve de s
W n ch e r ers."

„Haltet auch darauf, daß die Einheit der Grafschaft Mark nngeteilk

erlialte» werde, daß nämlich die Burgen, Gerichte »nd Bezirke nur von einem

einzige» und nicht von mehreren Grasen regiert werden. Denn so wird

Frieden im Vande bleiben und dasselbe gegen benachbarte Herren und aus¬

wärtige Angreifer umso kräftiger verteidigt werden könne». Dennoch ist es,

»venu der zeitweilige Graf Brüder und Schwestern hat, billig und recht,

daß sie von der väterlichen Erbschaft nicbt ausgeschlossen bleiben, sondern

daß die Brüder »ach der Freunde Rat, soweit es möglich und angemessen

sei» wird, von der Grafschaft einige Güter und Renten angewiesen, und daß

die Schwestern standesgemäß verheiratet oder sonst versorgt werden, wie

es geziemend und recht ist, so jedoch, daß die Burgen, Städte und Besten,

die Gerichte und Bezirke der Grafschaft uuzertheilt und immer unter der

Gewalt eines einzigen Grafen bleiben." —

Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß Engelbert diese Ermahnungen

seines einstigen Vehrers und Erziehers um so mehr achtete und ihnen

folgte, als Levold von North off auch schon Engelbert's Bater

erzogen und bei diesen» »nd dessen Bater das größte Ansehen genossen hatte.

Vevol'd von Northoff, gebore» am 2l. Januar 1278, war zu

dem ein alter, sehr erfahrener, weltknndiger »nd weltklnger Mann, der

schon im Jabre l'Wck die damals hochbcrühinte Schule in Erfurt besuchte

uud später seine Studien in Avigno» fortsetzte. Am 27. September 1828

wobnte er als Proknrator seines Bischofs der lleberführuug der Gebeine

der h. drei Könige und der Einweihung des Chores des Kölner Domes

bei. Im Jabre I82l! mußte er den Grafen Engelbert II. von der

Mark, den Großvater Engelbert I I I., auf einer Reise an den

päpstlichen Hof nach Avigno» begleite», »nd leistete er auch diesem, sowie

seinem Sohne, unbeschadet seiner Stellung als Abt des Stiftes Biset, die

mannigfachste» Dienste. Wenn es uns nun scheint, als ob Engelbert III.

die guten Lehren und Ersahrungen seines Vehrers nicht immer und in

allen Zeilen befolgt hätte, und uns sein Charakter »ach unserer heutigen

Auffassung nicht immer im besten Lichte erscheint, dann dürfen wir nichi

außer acht lassen, das; die damalige Zeit des Fanstrechts eine wild bewegte

war, und daß das Rauben und Plündern in einer offenen ehrlichen Fehde

durchaus nicht als Berbrechen und Schande betrachtet wurde. Aus all'

den vielen Fehden aber, in welche Enge l b ert verwickelt war, leuchtet er

als das Ideal eines echten, wahren Ritters hervor, der nicht blos

hervorragenden Mut und Tapferkeit besaß, sondern auch ein gutes Her;
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und edlen Sinn. Gert van der Schüren, sein Gescbicktsscbreiber, er-

teilt ilnn in seiner Ebronik das beste Lob; er fach von ibnm

„He was ein seer ivoell gestalt Man» vani Lvwe nnd van Lvdden

s Gliedern) nnd be was vick en vredsain, e» gcnoichlick fgenügsamerj, en

anspreklicb Herr nnd et was goed inet ein tv handele». Mer saber) de

Bitterlwnt nnd Vreedbeit sHärte) der Tyrannen moecbte lw nit verdragen.

Sine Stede, Slotte off Herrlichkeiten enplag spslegtej be nit te verkoipen

off to beschweren, incr be verbeterden en vernierde» se niet Rentben nnd

Dpkonnnvnge niannigfeldig."

Wenn man von der außerordentlichen Tl'ätigkeit liest, welche Engelbert

in seinen unzähligen Febden enbvickelt bat, dann kann man ein Erstaunen

nicht unterdrücken. Heute seben wir ihn in Streitigkeiten mit seinen

R'achbar», den Städten Soest nnd Dortmund, dann im Aampfe mit dem

Grafen von Arnsberg; kanm ist der Streit geschlichtet, dann entbrennt er

anfs nene. Bald sehen wir ibn in den Ebenen von Geldern, dann an

den fernen Ufern der Weichsel, nm dem Drden der Dentschherren ini

.Lanipfe gegen die Heide» beizustehen.

Zm Zabre lljü.ü pilgerte Engelbert nach dem heiligen Lande; da er

hier;» aber »iebt die Erlaubnis des apostolischen Stuhles erhalten batte,

drobte ibm nnd seinen Mitgenosscn der Papst mit Erkommnnikation, für

welche er erst nach längerer Verhandlung Absolution erbielt.

Es würde nns znweit führen, wenn ich alle Fehden nnd .üäinpfe, in

die Engelbert verwickelt war, er;äblen wollte, war doch seine gan;e üüjährige

üiegiernngszeit fast ein einziger Fehdetag. Ninr einiges möchte ich berans

greifen, nm seinen persönlichen Mut zu beleuchten. Einst hatte siel' Graf

Engelbert in einer Fehde Rittern Hermann »nd Bernhard Droste

in die Stadt Lüdinghausen geworfen, als plötzlich, während er »icbts abnte,

kurz vor Sonnenaufgang Derma»» von Lüdinghausen niit seinen Freunden

erschien und ihn überfiel mit großem Geschrei »nd Lärm, mit Trompeten

»nd flatternden Fahnen. Der größte Teil von Engelberts Kenten wurde

erschlage» oder gefangen, auch ertranken viele i» den Gräben der Stadt.

Engelbert selbst entkam nur mit Mühe. Doeb nach kurzer Zeit schon zog

er anfs nene gegen Lüdinghausen, nm Rache zu nehmen. Wiederum

geriet er in große Gefabr, nnd einige seiner Freunde trollten ibn überrede»,

die Belagerung aufzugeben, als sie hörten, daß ein mächtiges feindliches

Heer heranziehe. „Das sei ferne von mir," gab Graf Engelbert zur

Antwort, „daß jetzt oder später jemand von mir sage, ich sei verzagt nnd

flüchtig von dieser Stadt gewicben. Entweder will ich hier fallen, über

wunden von meinen Feinden, oder ich will mit der Hilfe Gottes, des

allmächtigen Siegspenders, als ein tapferer Ueberwinder meiner Feinde

mit Ruhm »nd Ehre erfunden werden."

Ein andermal war Engelbert mit einer Schar von lüUl) edlen

Rittern, .tinechten »nd frommen Bürgern über den Rhein in das erz

bischöfliche Gebiet bis vor Bonn vorgedrungen nnd raubte nnd plünderte

dort »acb Herzenslust. Da ließ ihm der Erzbisclws durch einen Herold



die Mitteilung machen, er wolle am folgenden Tage kommen nnd mit

ilnn streiten, Engelbert möge die Wablstatt bezeichne», „Kehre wieder zu

Deinen! Derrn," sprach der Graf zu dem Voten, „nnd sage ihm, daß ich

nichts anderes begehre, als er möge komme» nnd wider mich streiten,

nnd ich gedenke die Vnst mit Tackeln nnd flammen also zn erleuchten

nnd klar zn machen, das; er die Stätte wohl sehe» nnd erkenne» soll, wo

er inieb finden kann, nnd wo ich ibn sieher erwarten werde." — Der

Erzbisehof jedoeh vergas; die Botschaft, die er an ibn gesandt nnd vermied

den Streit. Engelbert aber zog mit großer Kriegsbeute von bannen.

Die bedentnngsvollste Tebde, die Engelbert anoznfechten batte, war

die große Tebde mit der Stadt Dortmnnd im Tabre DW8 nnd E>8!>,

»nd da fast sämtliche Derre» nnd Städte im bentigen Westfalen nnd dem

Nheinlande bierin verwickelt waren, so sei es mir gestattet, ans diese Tobde

etwas näber einzugehen.

Die Reibereien zwischen der freien Neiebo- und Dansestadt'. Dortmnnd

nnd den Grafen von der Mark waren uralt, fast so alt wobl, als die

Grasschaft Mark selbst. Dalle» doch die Grase» von der Mark fast alles

Gebiet rund um die Stadt Dortmnnd an sich gebracht und sebantenDnit

gar begebrlieben Blicken ans die reich gewordene Stadt.

Dortmnnd batte von den n Reichsstädten, welche nördlich vom Main

gelegen waren, die ungünstigste Vage, von dem märkischen Gebiete trennte

es nnr die unbedeutende Emseher, »nd im Westen hakte es noeb den

Erzbisebos von Köln, als Besitzer des ebemaligen Neiebobofes Dnckarde,

zum Grenznachbarn. Auel' dieser streckte verlangend die Dand nach Dort

innnd ans. T"> Pabre Ellttl war schon den Borgängern der beiden

Tnrsten die Stadt vom Kaiser verpfändet, unter sieb waren sie dieserbalb

in beftigen Streit geraten, bis schließlich der Kaiser den Neiebohof Dort¬

mund endgültig dem Grafen von der Mark gab.

Die Streitigkeiten zwischen Dortmnnd nnd der Mark Hörken gar

nicbt ans; ein Borwand zn einer Tebde war immer leicht gefunden. Als

»nn im schbre DEM die Dortmunder in einer Tebde Engelberts mit dem

Grafen Gottfried von Arnsberg für diese» Partei ergriffen, nabm Engelbert

dieses gewaltig übel, nnd mit Ernst »nd Nachdruck wendete er sich gegen

Dortmnnd. Es glückte ibm zwar nicht, in die Stadt zu dringen, ein

Plan, bei Nacht i» der Näbe des Minorikenklosters Eingang zn gewinne»,

wurde, wie der Chranist meldet, durch den h. Neinold vereitelt. Dieser

weckte die Wächter, die ans dem Marienkirebknrme saßen, »nd die Märkischen

wurde» zurückgeschlagen. Aber sonst war Engelbert glücklich in dieser

Tebde, als er schließlich den zweiten Bürgermeister Sndermann mit einer

Anzabl Bürger gesangen nnd bierfür l U»> Gnlde» Vösegeld erbalten
batte, kam es zum Trioden.

Später batte er sogar wiederbolt ein Bündnis mit der Stadt, doeb

dauerte ein solches freundschaftliches Berbaltnio selten lange, nnd innner

wieder kam eS zn Tehde nnd Streit.



Das; die Dortmunder den Grafen Engelbert nicht sonderlich liebten,

ist begreiflich, nnd wo sie konnten, fachten sie ihm Abbruch zn thnn. In

einem Schmähgedichte suchten sie ibn zu verhöhnen; dieses nahm Engelbert

sehr übel, nnd war es wohl mit die Veranlassung, das; im Jahre U!88

die große Fehde gegen Dortmund entbrannte. Dieses Gedicht, in welchem

Engelbert als ein frecher Räuber, dem nichts beilig ist, bingestellt wurde,

möge nach der Anfzeichnnng des Ehronisten Westbosf ancl' lüer eine»
Plal; finden: „Graf Enaelbert von der Marke

Makt sich met frenideni gudc starke,
Hei c» hctt kcnc Hilgen hcndc,
Hei lct int hangen an den wenden,
Hei doet to de» vogclen int »est grhpen,
Fragt nit darna off sy schreycn off pypeu,
Met syncn mnnt, hant off scgcl (Siegel)
Dar cn helt Hey nit inet regel,
En verraedcr is Hey im gründe,
E» hilich engel in dem mnndc.
Hey Wolde gern twier Hebben verradc» Dortmnndc,Dverst godtS barmhcrtikeit cm des nit gnnde,
Godt was der Dortmnnschen Friend allcine,
Darm» hadde Hey ehr an rhomes kleine,
Hey hct sin laut met rowcn bckomnicn,
lln mangcn dat sine met gewalt genoninien.
Ü» sinen Herten steckt idel schelmcri,
Sin alde Hovel is vul boveri (Büberei).
God Wirt in noch gcwcldich richten,
Daniet beslutc ik myn gedichten."

Wie schon gesagt, verbündeten sich mit Engelbert eine ganze Menge

Fürsten, Herren nnd Städte; in; Dortmnnder Fehdebnche sind weit über

8<)<l Febdebriefe eingetragen. Es waren allein 46 Landesherren gegen

Dortmund, darunter die Erzbischöfe von >töln, Bcainz nnd Trier, die

Bischöfe von Augsburg, Bamberg, Paderborn, Dsnabrück nnd Münster,

ferner Rupert der alte, Pfalzgraf bei Rhein nnd Herzog von Bayern,

Rupert der junge, Psalzgraf bei Rhein, Herzog Wilhelm von Jülich,

Graf Ebcrhart zu Württemberg, Burggraf Friedrich zn Nürnberg, Herzog

Dtto von Brannschweig, Graf Dtto zn Tecklenburg n. f. w.

Nach Sitte der Zeit mußte jeder, der sich an einer Fehde beteiligen

wollte, dem Betreffenden absagen, bezw. ihm einen Fehdebrief senden.

Daher die vielen Fehdcbriefe im Dortmnnder Fehdebncbe.

Aber nicht nur ein Fehdebricf mußte gesandt werden, jeder mußte

auch die Namen der Helfer angeben, nnd auch diese sind in dem erwähnten

Dortmnnder Fehdebncbe enthalten. Graf Engelbert gab für seine Städte

Unna 78, für Wetter 26, für Vüdenschcid 18 nnd für dat feste von Bokem

(Bochum) Di Helfer an. Bei den Bochnmern finden wir einen „Goswin

Homborg", welche Familie noch heute erfistiert.

Die Stadt Dortmund hatte gar keine Verbündete», nur einzelne

Ritter mit ihren Unechten konnte sie in Sold nehmen. Die Hansa stand

ihrer Stadt nicht bei. Ans den; am l. Mai (888 in Lübeck stattfindenden



Hansetage wurde zwar Dortmunds Sacke berate», aber es blieb bei
einem bedauerlichen Sebreiben an den Rat, in welchem man sich zur
diplomatischen Intervention erbot. Erst im folgenden Jahre wurde Dortmund
von einigen Sckwesterstädtcn mit Geld unterstützt, und die Hansa selbst
lieb WttU Gulden.

Die Dortmunder verzagten aber nicht, saßeil sie doch hinter festen
Manern und Wallen, und war es doch bislang noch keinem Feinde ge¬
lungen, mit stürmender Hand in die Stadt zu kommen. Zudem erschienen
auch nicht alle, die Fehde angesagt hatten, vor Dortmunds Manern. Die
Befestigung Dortmunds war, wie bei allen mittelalterlichen Städten, eine
doppelte. Eine äußere Befestigung, die sogenannte Landwehr, bestand aus
einem Berhack, vor dein ein Graben lag. Dieser Grabe» war breit genug,
um Reiterinassenam Vordringen zu hindern. Die Landwehr, welche einen
bedeutenden Umfang batte, schützre das Land, welches znmteil als Ackerland
zwischen ibr und der Stadtmauer lag, gegen plötzliche Ueberfätlc.

Die inneren Befestigungenbestanden ans Vianern, Wällen und Gräben;
die Gräben waren mit fließendem Wasser angefüllt. Ans den Mauern
befanden sick große Verteidignngstürme; die Tlwre waren doppelte; außer¬
halb der Grahe» waren Vorwerke angebracht, in denen Bewaffnete saßen;
die Vorwerkekonnten durch Fallgitter geschlossen werden. War das Vorwerk
auch eingenommen,so blieb das Hauptthor immer noch vcrteidigungsfähig.

Die Fehde mit Dortmund, in der zum erstenmal Schießpnlver und
lüanone» zur Anwendnng kamen, entwickelte sich nur zu einem Kleinkriege.
Die Kanonen, die sebwere Steinkugcln in die Stadt warfen, richteten fast
gar keinen Schaden an, an ein Erstürmen konnten aber die Belagerer
nickt denkeii. Man begnügte sieb damit, sich gegenseitig möglichst viel
Sebaden zuzufügen. Die Dortmunder zogen ans und steckten märkische
und kölnische Städte und Dörfer in Brand, und Engelbert mit seinen
Delfern räebtc sich, wo er konnte. So ging es das ganze Jahr 1388
lüudnrck, und auch im folgende» Jahre hatte Engelbert noch keinen
nennenswerten Erfolg gegen Dortmund errungen. In der Umgegend
war genug geraubt und gebrannt, aber Dortmund selbst war unversehrt
geblieben. Mockte Engelbert toben »nd wüten, so viel er wollte, gegen
die Dortmunder „Deringsnasen und Pseffersäckc", wie er die Dortmunder
Bürger nannte, die Stadt war zu fest; daher auch das Sprichwort,
welches sick bis heute erbalte» hat: „So fast as Düöpm." Viele seiner
Delfer, die sick in ihren Erwartungen im Hinblick ans die reickc Stadt
getansckt saben, verließen ihn, »nd alo schließlich im Herbste 1383 Kaiser
Wenzel, den die Dortmnnder um Vermittelnng gebeten hatte», aus Frieden
drängte, kam es z» einem Vergleicke. Dortmund mußte dem Erzbischof
von Köln und dem Grafen von der Mark läUMl Goldgulden zahlen,
dock nicht als Entschädigung, sondern als ein Geschenk. Die Stadt Soest
batte dies vermittelt, doch lange backen die Verhandlungen geschwebt.
Für dieses Geschenk sollten der Erzbischof und Graf Engelbert in ei»
festes Bündnis mit der Stadt treten.



Am l5. November 1389 unterschrieb Engelbert auch die Friedens-
nrkunde nnd folgte kurz darauf mit seiner Geniahlin und deren Jung'
fränlein einer Einladung nach Dortmund, wo das Bündnis geschlossen
wurde. Der aufmerksame Rat verebrte bei dieser Gelegenheit der Gräsin
59 Gulden.

Der Erzbischof von Köln zog die Verhandlungen in die Vängc; er
nahm wohl die 7999 Gulden, wollte aber die Bündnisnrknnde nicht unter
schreiben. Als er nach längerer Zeit siel' hierzu bereit erklärte, wollte man
in Dortmund nichts mehr von ilnu wissen.

Wegen dieser Dortmunder Fehde kam Engelbert in einen .'Zwiespalt
mit einem großen Teile seiner Verbündeten, und schließlich batte er fast
den ganzen westfälischen Adel gegen sich, sowie den Erzbischof von Köln.
Geraubt und gebrannt wurde seht noch mebr wie zuvor, und lüerüber
mochte wohl Engelbert sebr erbittert und ausgebracht werden. .Zorn
und Aerger zehrten an seiner Gesnndbeit, die aneb durck die 'Anstrengungen
in so vielen Fehden und Kämpfe» gelitten batte. Hatte ew doch in manchen
Jahren mehr im Sattel gesessen als gernbt, und oft genug mebr im .Zeltlager
die Nächte verbracht, als in seinen Burgen. Er starb am 2l. Dezember l39l
in seiner Burg zu Wetter, erst >il Jahre alt. Seiner Bestimmung
gemäß wurde er nach Fröndenberg gebracht und dort begraben.

Gert van der Schüren erzählte das Ende des Grafen wie folgt:
„Voort (ferner) is to weetcn, dat Greve Engelbert vorschrewen

(der vorbcnannte) don be swak nnd krank wordt, to Wetter was z dar don
die Meisteren van Medizinen qnamen, nmb oen gesund thoe maecken, die
doch voermits snlcke Teucken der Speckheidcn (wegen solcher .Zeichen der
Krankheit) wclcke sie an oen sagen, Zsaben), van sine» Vewe» misse bopten
(die Hoffnung aufgaben), lind als Greve Engelbert dat vernaem,
don liet he svnen Bpchtvadcrtat oen komen, den e mit groter Jnniheiden
(Innigkeit) nnd Bcronwe» (Bereuen) spnes berten buchtete, nnd liet sock daer
verwaercn (versehen) mvt den twe kerktiken Sakraniente», als mut den
werdige» (heiligen) Kuehnam Christi nnd mvt den beiligen Diu nnd derna
np enen Vrydag, als ncinlick np Scnt Thomas Dag (2!. Dezember) des
heilige» Apostels, vor der heiligen Christdag, gaff he sinen Geest np, dem
Got almechtig in sinen etvigen Rvke verfrnwen (erfreuen) moete. lind
dit geschah in den tweendescttigsten Jair sincs Alders nnd men sebriff de
Jairen unses Herrn !39l. Und syne Vreunde venrden oen woll mut
vyffhondert Gcwaependenvan Wetter bis then Vroendenberg und dat ge
geschach np Sent Stephans Dag (26. Dezember) in den ebristbeiligen Dagen."

Auf dem Grabsteine Engelbert's in Froendenberg befindet sieb
eine lateinische Inschrift, welche nach einer Ucberseßnng von G i s b e r t v o n
Vincke also lautet:

„Hier ruht ein Fürst zu früh von uns beweint,
Demütig war er, kühn, der Feinde Feind,
Der Freunde Freund, der llcberwundnen Hort,
Von adliger Gestalt, beredt sein Wort,
Klug, viel erfahren, nimmer karg mit Gold,
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Ei» starker Kricgeshcld, dein Ztittertum
Die höchste Blüte, seines Landes Ruh»»
Des Ücechtes Licht, der Tugend Heller Stern,
Ein Gipfel alter Ehr! Wir fleh» zum Herrn,
Das; der die cw'ge Klarheit ihin verleiht
Und ihn »>it Gnade krönt und Seligkeit.

Da Engelbert seinen llnterthaueu viel Gutes erwiesen hat, sv
bat das Gedenken an ibn sich beim Volke noch lange, lange erhalten,
»anientlieb bei Fröndenberg, wo Graf Engelbert sv oft verweilte und
Erholung suchte von Fehde und Kampf. Hier wurde sein Andenken ganz
besonders in Ehren gehalten.

Friedrich Woeste erzählt uns von dem Grafen „Embert"
eine Ges chichte, welche ich in der betreffenden Mundart hier wiederholen will i

„Mol rait Groaf Embert, da te Fröuneubiarch wuende, van Westik
noa Suutek. Doa soacb Hai op der Höchste 'n Sünteker Frau imme
Felle, da laus Darkes op (suchte Aehren ans). Hai raip se an un fach:
Frau, b'rüm ploagest du di san, nie sniht hyr joc kinm 'n Öar liggcn?
Acly Har, dat es stier us arme Lui' tvnol 'n Mänten. Hyr np diesen
Klippen ivässet nit viel nn >van der 'n bietken wassen es, da» knemet de
Tenners sZ.ehutempsäuger)nn halt noch den Teilt, sau beholt vi nit, bat
Seggens werth is. Wan vi man den Tcut nit te gictven Höften, Här.
'Ro, fach de Groaf, ick wel ink Süuiteker tentlos; makcn."

Von dieser .Zeit an brauchten die Sünteker keinen sehnten mehr zu
geben, und die Hecke, bei welcher die Frau bei ihrer Bitte gestanden hatte,
heißt noch beute „de Biddehiege".

Auch in Bochum ist das Andenken an den Grafen Engelbert nicht
vergangen. Wird doch in dieser Stadt seht noch alljährlich am 30. April
ein Volksfest gefeiert, zu welchem Engelbert III. eine Stiftung machte,
sn der großen Dortmunder Fehde l388 hatte» zwei Helfer Dortmunds,
Bitter von Raesfeld und Droste zu Vischering, mit ihren Leuten in
St. Lamberts 'Rächt, den 17. September, die märkische Stadt Camen
überfallen und l5i>0 Stück Vieh, sowie KR) Pferde geraubt. Mit ihrem
Raube zogen sie über die Lippe davon, aber Engelberts Leute verfolgten
ste und nahmen ihnen die Beute zum größten Teil wieder ab. Hierbei
sollen sich nun die Bochnmer besonders hervorgcthan haben, und aus
Dankbarkeit machte Engelbert diesen eine Stiftung, nach welcher die
Bochumer alljährlich am 30. April, dem Walpurgistagc, einen Eichbaum
ans seine» Waldungen im Bockboltc bei Harpen holen und für sich ver¬
wenden und verwerten durfte». Bis zum Jahre l768 wurde alljährlich
ein Baum von den Bochnmer Junggesellen geholt; in diesem Jahre
knüpften die Harpener, welche das inzwischen zum Gcmcindeeigentum
gewordene Bocklwlt teile» wollten, mit den Bochnmer Junggesellen Ver¬
handlungen bebnfs Abfindung a». Es kam auch dazu. Gegen eine jähr¬
liche Jahlnug von 8 Thalern verzichteten die Bochnmer aus das Recht,
den Baum zu holen. Im Jahre 1875 wurde auch die Zahlung der
8 Thaler durch Zahlung eines Kapitals von 200 Thalern abgelöst. Dieser

4*



Betrag wurde in der Sparkasse festgelegt, Das Fest nnrd, wie gesagt,
»och alljährlich unter dem Name» „Maiabendfest" von de» Bochnmer
Junggeselle» durch eine» Ausmarsch »ach Harpen gefeiert; bintencher findet
in Bochum ei» großer Festball uuter Beteiligung der ganzen Bürger
schaft statt.

Es ist wohl zweifellos, daß wir in dem Bochumer Maiabendfestnoch
die Reste des alten Frnhlingsfestes unserer Vorväter aus der Deidenzeit
zu erblicken haben. Wenn mau bedenkt, wie zähe mau am Alten biug,
wie harte Strafen, selbst Todesstrafe, es »übt vermochten, altdeutsche
Gebräuche und Gewobulwiteu zu beseitigen, so finden wir eo erklärlich,
daß Engelbert seinen Bochnmer» die Stiftung mit dem Baumlwlen für
den uralten Walpurgistag festsehte und nicht den eigentlichen Uampstag,
den 17. September, wählte. Die Bochnmer werden amb noch wobl,
getreu der Sitte ihrer Väter, ausgezogen sein, um am Walpnrgiotage nächt¬
liche Umtriebe zu machen, Bäume zu holen, Schabernackzu treiben n. s, w.
Da dies aber namentlich von der Kirche schwer verboten war, bat Engelbert
mit seiner Stiftung den Bochnmer Gesellen das Recht gegeben, den
Walpurgistag zu feiern, ohne in ,Kirchenbann und Strafe zu verfallen.

Einen Sohn, der die Grafschaft erben konnte, hat Engelbert nicht
hinterlassen.Er war zweimal verheiratet; seine einzige Tochter Margarethe
vermählte sich mit dem Herrn Philipp zu Balkenstein und Minzenberg.
Da die Töchter aber in dem gräflich von der Mark'schenDause nicht
erbfolgeberechtigt waren, so kam die Grafschaft Mark, wie vorher schon
mitgeteilt ist, an die Seitenlinie, die in Cleve herrschte.

Die Kirche in Iserlohn besitzt eine ans Holz geschnitzte Bildsäule
Engelberts III, Wir sehen ihn hier bartlos, mit lang wallendem Haar
und einer kühn gebogenen Nase, und energische Züge lassen ans hervor
ragende Tapferkeit schließen. Hinter der hohen, gewölbten ^tirn scheinen
kluge, weitsichtige Gedanken ihr Heim gehabt zu haben, und einige weiche
Linien um Mund und Kinn sagen uns auch wohl, daß bei aller Energie
und Festigkeit des Willens auch Herzensgüte bei ihm vorhanden war.

Engelbert III, war, wenn auch ei» >lind seiner Zeit, doch ein ganzer
Mann, der zum Segen seines Landes regierte und dessen Wohlfahrt über
alles stellte.



^5oiträ^o zur Geschichte der Grafschaft ?1?ark.

Von I. H. Bor in

!!. Tchicksnlc und Zustände der Grafschaft Mark im 19. Jahrhundert.

l. Allgemeines und Einleitendes.

Der Umstand, daß Herr Gustav Loh mann in Witte» die Güte

hatte, dem Märkischen Museum hierselbst am ZU. Mai 1899 eine größere

Anzahl Zeitungen' und Broschüren zu schenke», welche teils Familien-

Znteresse, teils patriotischer Sinn und Liebe zur engeren Heimat und zum

angestammten Herrschcrhanse einst sammeln hießen, und die Pietät zu

bewahren wußte, mahnt mich, eine vor einigen Jahren begonnene Arbeit

wieder aufzunehmen, jedoch in diesen Berichten, die in der Mehrzahl als

,,vermischte Aufsätze" sMiscellen) verstanden sei» wollen, nicht, wie ich

beabsiebtigte, streng chronologisch zu verfahren. Möchte es mir gelingen,

icrbci den pragmatischen Gesichtspunkt in der Hauptsache festzuhalten! —

liöchte diese anspruchslose Arbeit dazu anregen, interessante Vergleiche

anzustellen zwischen dem Einst und Jetzt, zwischen Zuständen, die da waren

und nimmer wiederkehren und der lebendigen, rastlos bewegten und nnanf-

haltsam vorwärts hastenden Gegenwart!

Unser l!>. Jahrhundert geht mit Riesenschritte» seinem Ende entgegen,

und, — noch ebe des Druckers Fleiß den ist. Jahrgang unseres Bereins-

bnches vollendet, haben wir die Schwelle eines neuen Jahrhunderts

christlicher Zeitrechnung überschritte».

Große Aufgaben und die Welt umgestaltende Ereignisse warten dieses

neuen Jahrhunderts, mit dem ein zweites Jahrtausend entschwindet. —

Werden vielleicht schon die kommenden Jahrzehnte niederreißen oder doch

verderben lassen, was Wilhelm der Große und seine Staatsmänner und

^ Es sind folgendei 1. „Westfälischer Anzeiger" Nr. 58, Dienstag den
22. Fnly 18(>ii. - 2. „Der Beobachter" Nr. 1169, Evln, Sonnabend den
211. November 180». 3. „Provinzial Zeitung Nr. 40, Elberfeld, Dienstag den
»Februar 180I. — 4. folgende Nrn. der Elberfelder „Allgemeinen Zeitung" i

d>'r. .'!>>, Dienstag den 8. Dezember >807, Ztr. -15», Dienstag den 14. Februar 180N,
dir. 155, Dienstag den 5. Juni >810, Nr. 100 Sonnabend den 10. April 1813,

r. >01, Sonntag den 11. April 1813, Nr. 102, Dienstag den 13. April 1813,
Nr. >03, Mittwoch den 11. April 1813, Nr. 101, Donnerstag den 15. April 1813,
Extrablatt zu dir. 117, Montag den >0. April >813, Nr! 212, Dienstag den
' üngnst 1813, Oer. 250, Sonnabend den 11. September 1813, Nr. 31», Dienstag

de» I» November >813 nebst Extrablatt, Nr. 331, Mittwoch den 1. Dezember 1813,
Beilage zn Nr. 351 nnd 35!>, Dezember 1813, NU'. 132, Freitag den 13. Mai 1814,
dir. 237, ^o.mabcnd den 2i. August >811, Nr. »8, Donnerstag den I.März 1815,
dir. »!>, Freitag den 10. März 1815. — 5. „Westphälischcs Amtsblatt" Nr. 4,
Dortmund, Freitag den >3. Fannar 1815 nnd Beilage zum Westphälischcn Amts
Natt dir. 55 vom Fahre 1815, - », „Snpplcmentblatt zn den allgcm. politischen
'Nachrichten," Essen, Donnerstag, den 3. Februar 1814. - 7. „Elberfelder Intelligenz
blati": dir. 85 von Mittwoch den 30. Dktober 1811, dir. 8», Sonnabend den
2, November 1811, dir. 87 Mittwoch den ». November 1811 nnd dir. 63, Mittwoch
den ». August 1815,
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Helden mit der Hilfe und freudige» Unterstützungeines opferwilligen, in
seinen höheren und mittleren Kreisen politisch reifen, durch seine Vertreter
im Reichstage und Abgcordnetenbausceifrig und interessiert an seiner
Gesetzgebung, an der Ausgestaltung seiner wirtschaftlichen Verbältnisse und
der Lösung der sozialen Frage mit arbeitenden Volkes glorreich voll
brachten? — Und dieses in seiner überwiegenden Mebrzabl auf Erbaltnng
des Thrones und der Monarchie des in Leid und Freud erprobten und
darum heiß geliebten Herrscherhausesder Hobcnzollern ernstlich bedachte
Volk sah in der zweiten Hälfte unseres Fabrhunderts die Vcrbältnisse
Preußens und Deutschlands, Europas und der Welt sieb umgestalten und
ermöglichte es durch treues Zusammenhalten bei von außen drobcnden
Gefahren und Zusammenstehen in den seine eigenen inneren Vcrbältnisse
betreffenden Haupt-Tagesfragen dem 1871 erstandenen Kaisertume, 8(1 Jabre
hindurch ein treuer und starker Hüter des Friedens zu sein.

Gewiß, auch das 19. Jahrhundert wird Vergessen bringen für
Vieles, was geschehen und — nickt geschehen ist, für alle kleinen und
großen Freuden und Leiden und wechselndenSchicksale der Millionen
großer und unbedeutenderMenschenkinder, die wäbrcnd seines Zeiträume?
sich lieben und hassen, mühen und sorgen, oder genießen und sieb freuen
durften ihres kurzen Lebens und Daseins, ancb für diejenigen, die einst
in stolzer Jugendkraft kecken Mutes sich rübmtcn: „Ich fordere mein
Jahrhundert in die Schranken!" lind es ist gut, daß es für Viele? ein
glückliches Vergessen giebt! —

Doch das scheidende Jahrbundert säte auch Samen für die Ewigkeit,
und die Zeit wird nicht alles verschlinge», die folgenden Jabrhnnderte
können nicht alles begraben, was in ibm zum Leben erwachte und fröhlich
gedeihend erblühte und reifte. Was unsre Zeit und unser Geschleckt
Großes und Edles offenbarte, kann auch in Aeonen nicht untergeben, -
es wird und muß fortbestehen, wenn auch vielleicht in anderen Formen
und unter wechselnden Gestalten. — Ist dock die Weltgeschichte„ein
ewig wogendes Meer, ein wechselnd Wirken und Weben, allzeit Geburt
und Grab". — Nichts ist groß, das lehrt sie uns, was nickt wabrhaft
gut ist, und — nichts ist gut, was nicht bestehet! - Es wachsen und
blühen die Völker gleich den Blumen, genährt von einer großen beilsamen,
sittlichen Idee, — sie welken wie diese und verderben, wenn dieser ibr
Lebensquell versiegt! — Die Keime jeder bedeutenden Weltbegebenbcit,
gute wie schlimme, — segensreiche und verderbenbringende — aber
schlummern und ruhen in den Tiefen der Vergangenheit.

Vergleichen wir die letzten drei Jahrhunderte auf den Gebieten des
kulturellen lind sozialen Lebens, in Wissenschaft und Glinst, in der Volk?
Wirtschaft, in nützlichen Erfindungen, Handel und Verkebr, in den Anständen
von Kirche und Schule, — welche Kontraste treten nus da entgegen!
Aber wer wollte verkennen die Fortschritte auf fast allen Gebieten zum
Guten, zum Bessern.
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Einige der ältesten und einst mächtigen Dvnastieen und Staaten gingen
zugrunde, und vergeblichsehnen sich die, anderen Staatswesen unterthan
gewordenen Volker nach dein erblichenen Glänze ehemaliger Herrlichkeit,
vergeblich versuchten sie in blutigen kämpfen sieb frei zu machen, die verhaßten
Bande abzuschütteln und zu zerreißen und daS wieder zu erringen, was
sie oder ibre Väter in kurzsichtiger Leichtfertigkeit und Zwietracht verscherzt
»nd verdorben hatten. - Andere standen am Rande des Abgrundes und
Verderbens, fanden aber »och sittliche Alraft und Stärke, das drohende Ge¬
schick abzuwenden, und - geläutert und sittlich erneuert, nach Aufgabe
alter, erstarrter, nicht mehr zeitgemäßer formen unter freieren Gesetzen
in langjäbriger schwerer Arbeit sieb cmporznringcn,zu neuen, großen Aus¬
gaben sieb zu stärken, oder gar sich einzureihen in die Zahl der heutigen
Weltreiche.

Das l l. Iahrbnndcrt eonsolidierte besonders in Deutschland, England,
Dänemark, Schweden-Norwegen und .Holland die Errungenschaften der
>eirebenreformation und mit ihnen den Bürgerstand, allerdings erst nach
den fürchterlichen Drangsalen eines Wjährigcn, in seinen meisten Folgen
schwer verderblichen Religionskrieges,stürzte das alte „heilige römische Reich
deutscher Nation" endgiltig von seiner Höbe, begrub aber auch zugleich
unter dessen Trümmern in Deutschland den Supremat des Papsttums,
welches sich im 12. und EI. Jahrbnndcrt siegreich über das Kaisertum cr-
bobeu hatte, dem es doch unter den Karolingern und Sachsenkaisern den
Erwerb, die Erweiterung »nd Erhaltung nicht blos seiner weltlichen Mmbt
über das IRrtrimnuinm IWtri. sondern auch seinen ungeheueren Einfluß
ans die Völker des Abendlandes zum größten Teile verdankte. Schon
unter de» erste» Frankenkaisernentbrannte der .liampf, und während noch
der starke .Heinrich III., unter dem das deutsche Reich seine größte Ans
debnnng erreichte, zur Beseitigung eines Schismas Päpste ab- und einsetzte,
sah Gregor VII. dessen Solm Heinrich IV. im Schlvßhofe zu Canossa
barfuß im Büßergewandc. IencS Gregor VII. Breven »nd Bullen,
betreffend das Eölibat, die Simonie und Laien-Investitur, waren die Grund¬
steine zum Gebäude der päpstlichen Macht; keiner seiner Nachfolger hat
sie aebtlos beiseite gesetzt, die herrschsüchtigen unter ihnen aber hielten sieb
besonders an Gregors VII. Ausspruch' „Wie die Welt von 2 Lichtern
regiert wird w." Junoccnz III. hl Eis—1216) setzte im Gegensätze zu
Heinrich III. HXRZll—IE56) .ztaiser ab und ein, und setzt wurde der
iampf zwischen den beiden sonst die Welt beherrschendenGewalten, i»

dem es keine Versöbnnng gab, mit schonungsloser Erbitterung geführt. —
Aber bald, nachdem des letzte» Hobenstanfen Konradin Haupt in Neapel
gefallen, nable die Nemesis. — Eine Folge des Niederganges der Macht
des deutschen Wahlkaisertums war das Emporkommenund Erstarken der
Bourbone» und des französischen Ickönigtums, welches Ludwig XIV.
ans de» Gipfelpunkt seiner Macht erhob. Seit seiner Zeit gewöhnten
sieb die Völker Europas, naeb Frankreich zu blicken, vor dessen Macht und
ränkevoller Politik die Fürsten bangten und zitterten, dem aber doch viele



unter ihnen »achstrebten, nnd dessen Hof-Ceremonielsie nachzuahmen suchten,
oft in der lächerlichsten Weise. -- Französische Bildung, französischer Ge¬
schmack, französische Mode wurden herrschend anch in Deutschland, sa sie
galten eine Zeit lang als Maßstab aller Bildung »nd feiner Sitte.,
aber sie vergifteten anch die schon von Tacitus und den alten Römern
gepriesenen Tugenden des deutschen Volkes; es schwanden vielfach deutsche
Gradheit und Ehrlichkeit, deutsche Schlichtheit und Einfachheit, deutsche
Treue und deutsche Sitte. -

Nur Barbarossas rötlichem Bart, in dem man so gern die llnver
wüstlichkeit und Unzcrstörbarkcit nrdeutschcn Wesens versinnbildlicht schaut,
ich will sagen: dein Göttergcschenkeder sittlichen llrkraft deutschen Volkswesens
verdanken wir noch heute nicht nur die Erhaltung nnd den Bestand, sondern
auch die gegenwärtige Blütezeit unserer Nation. -

Mag anch immerhin in unserer Zeit in unfern mittleren und höheren
Schulen eine mehr und mehr sich verstärkende Zabl unserer Knaben nnd
Jünglinge, Mädchen nnd Jungfrauen sich mühen, die fein ausgebildete
französische Sprache zu erlernen, um entweder bei weiterem Studium der
besten Erzeugnisse französischer Litteratur sich erfreuen zu könueu, oder um
gerüstet zu sein für den ins Große gewachsenen Weltverkehr und auf dem
Gebiete des Welthandels für alle Fälle, — mögen selbst die oberen Klassen
gehobener Volksschulensich bestreben, iu einigen Jahren ihren Zöglingen
wenigstens die Elemente dieser Sprache einzuprägen, — nimmer wird hoffent
lich wiederkehren jene Zeit, Ivo gebildete Deutsche höherer und mittlerer
Kreise sich schämten, ihre Muttersprache als allgemeine Verkehrs- nnd Um¬
gangssprache zu gebrauchen,wo man französisch schrieb und „parlierte"
und seine Muttersprache kaum kannte und nicht beherrschte. Gewöhnen
sich doch seit Jahren die Vertreter fremder Nationen bei wichtigen politische»
Verhandlungen nicht ausschließlich französisch, sondern in der Sprache ilweo
Landes, also auch Deutsch zu sprechen. —

Das 18. Jahrhundert begann in Preußen und teilweise auch in anderen
deutschen Staaten — in Ocstrcich unglücklich unter Josef II.
die Emanzipation des Bauernstandes, welche die weise Gesetzgebungdes
Freiherrn von nnd zum Stein in Preußen in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts durchführte und sicherte; eo hob seit dem großen Kur
fürsten Friedrich Wilhelm allmählich den brandenburgisch preußischen Staat,
stellte ihn unter Friedrich II., dein Einzigen, dem Großen, in die Reihe
der europäischen Großmächte nnd bestimmte ihn an Stelle der habsburgisch
österreichischen Macht zum Schutze und Schirme Deutschlands und an
Stelle Kursachscns zum Horte der deutschen Kirchenreformation.

Das 18. Jahrhundert gebar aber auch turz vor seinem Ende eiue
der folgenschwersten und blutigsten Revolutionen, stürzte die uralten, kaum
ein Jahrhundert zuvor auf dem Gipfel ihrer Macht gelangten Throne
der Bourboneu und etablierte an ihrer Stelle die erste französischeRepublik,
deren erste Gewalthaber proklamierten: „In Frankreich giebt es keinen
Gott mehr!" die darum auch die christliche ZeitrechnungllDV) für etwa
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l Dutzend Jabre abschafften und eine neue einzuführen sich bestrebten,

welche mit dem Geburtstage der Republik, dem 22. September 1792,

beginnen sollte; erst 1899 trat der l. Januar wieder in sein altes Recht.

Das 18. Jahrhundert ließ den Deutschen aber auch gegen sein Ende

bin, am 22. März 1797, den Mann geboren werden, von dem seine

Zeitgenossen rühmen' „Wir hörten seines Adlerfittigs Rauschen und seines

Schwertes hellen Klang!" -

linser >9. Jahrbnndcrt beeilte sich gleich anfangs, die erste französische

Republik zu Grabe zu trage», sah Napoleon Bonaparte als ersten Diktator

und schon 1894 als „Imparator". Unter den Kcnienschlägen dieses

Gewaltigen brach Dabsbnrgs Macht, ging 1896 das fast 1999jährige

alte „bcilige römische Rcieb deutscher Nation" ganz zu Grunde, kam gleich

darauf das Preuße» eines Friedrichs des Großen an den Rand des Per

dcrbcns, fand aber mit der Dilfe treuster Männer, an deren Spitze der

„Frcibcrr von und zum Stein" stand, die Kraft zu sittlicher Erneuerung,

z» freierer Gesetzgebung und trotz unerhörter Bedrückung und erstaunlicher

Kriegsabgaben immer noch ausreichende Mittel zur Ausbildung eines

Polksbecres unter dem unvergeßlichen Scharnhorst. Die Flammenzeicben

Moskaus kündeten ibm und den Völkern Europas den Sturz Napoleons I.,

den die Völkerschlacht bei Leipzig besiegelte. — Frankreichs wechselnde

Geschicke und der lästige Druck Rußlands und Dcstreichs, den wir in

den Jahren der Reaktion zu erdulden hatten, vermochten nicht, die Früchte

langjähriger Friedcnsarbeit der Jabre 1815—1864 zu vernichten, und

unter König Wilhelm I. errang Preußen in drei siegreichen Kriegen nicht

nur das Anseben wieder, welches es unter Friedrich dem Großen hatte,

es war ibm ancb beschiedcn, unter dein siegreichen Szepter seinesIMilm

blnncm" am 18. Januar 1871 das „Deutsche Reich" in herrlicher Kraft

erstehen zu seben und sich als Weltreich in die Reihe der Kolonialstaaten

z» stellen. Seitdem blieb es seit nnnmebr 69 Jabren der starke Friedenshort

Europas, sübrte die von Kaiser Wilhelm l. begonnene „Arbeiterschutzgesetz-

gebnng" unter dessen Nachfolgern zu einem befriedigenden Ziele, ancb

bierin an der Spitze aller Völker und Nationen marschierend, die sich

beeifern, ihm nachzustreben; es müht sich, in Erkenntnis der großen Auf¬

gaben der errungenen Weltmachtstcllnng, die zum Schutze der großen

deutsche» Handelsflotte »»umgänglich nötige, von Kaiser Wilhelm dem

Großen und seinem ersten Reichskanzler, Fürsten Dtto v. Bismarck, Derzog

zu Lancnbnrg, begründete Kriegsflotte stetig zu verstärken, neue Schienen

und Wasserwege der Industrie und dem Binnenhandel zu gewinnen und

begrüßt, wohl ausgerüstet in jeder Beziehung, das neue Jahrhundert, i»

dem es dem Lenker aller Dinge gefallen möge, dem deutschen Reiche

segnend die Kraft zu verleibe», deren es bedarf zur Erfüllung seiner großen

Knltnranfgaben und z» seiner ferneren Blüte. — Das walte Gott!

Unaufhaltsam vollziebt sich inzwischen das Weltgericht, und unter grausigem

Wetterleuchten kündet uns das scheidende Jabrhundert den Niedergang

ehemals so mächtiger romanischer Staaten und Völker.



Westfalens Mark, obgleich, wie L. Berger" ausführt, nocb zu Ende
des vorigen nnd zu Anfang dieses Jahrhunderts „von allein Wellvcrkehr
abgeschnittennnd allein der Kraft nnd Tüchtigkeit seiner Bewohner über
lasse», - vergessen, - tvie das ganze westfälische Reichsgebiet, in dessen
Mitte sie gleichsam vergraben war, dein übrige» Deutschland eine wahre
tsrrw invag'nitn, ei» Gegenstand billige»! nnd groben Spottes für alle
diejenigen, welche ans ihren entsetzlich schleckten Dtraßen zu leiden gebabt
hatten," konnte doch von den die Welt erschütternden Ereignisse»des
18. nnd 19. Jahrhunderts nicht unberührt bleibe», nnd - sie blieb es
auch nicht. Aufgerüttelt von einer Anzahl hockbedentendernnd in Ein¬
mütigkeit des Geistes wirkender Männer, ist sie am Anfang dieses Jahr
Hunderts eingetreten in den großen Wettkainpf, der sich anfänglich mehr
ans politischem, litterarischein nnd merkantilein Gebiete bewegte, in den
letzten Kl) Jahre» aber sich hauptsächlichabspielte ans dem Gebiete der
Volkswirtschaftund Industrie. Die letztere, hier z» hoher Blute gediehen,
sucht, immer großartiger sieh entwickelnd,neue Verkehrswegeund Absatz
gebiete für die zahlreichen Produkte heimatlichenGewerbcfleißes. Immer
heißer entbrannte der Streit zwischen dein meist nnr Ackerbau treibenden
nnd darum naturgemäß Nenernngenwenig geneigten Dsten nnd dem gcwerD
thätigen, unaufhaltsam vorwärts drängenden Westen unserer Monarchie,
nnd es ist wahrlich eine Riesenaufgabe unserer leitenden Staatsmänner
nnd Ressortminister,das Staatsschiff zwischen dieser modernen Scylla »nd
Eharvbdis so hindnrchznleiten,daß es niebt Schiffbruch erleide oder strande,
den Kamps strategisch so zu lenken, daß nicht das Gcsamtwohl nnsercs
Staates nnd Volkes schweren Schaden erleide, sondern es endlich zu einem
redlichen Friede» komme, der bei dem lleberwnndcnen nickt nnanslöschlicb
bittern Groll im Herzen »achläßt und die Sieger nicht zu dem Ausrufe
veranlasse: „O wehe, wir haben gesiegt!"

Ans welche Seite sich schließlich der Sieg »eigen wird, neigen muß,
kann heute auch dem schlickten Verstände kaum noch zweifelhaftsein.

Wohl wurde in den letzten Augusttagen d. I. die große „Kanal-
Vorlag e" der prenß. Regierung abgelehnt, aber der MinisterpräsidentFürst
Hohenlohe gab am 29. August in der Sitzung der vereinigten Hänser des
Landtages nach Verlesung der AllerhöchstenBotschaft wegen Schlusses
des Landtages folgende Erklärung ab:

„Anss tiefste muß die Regierung Sr. Majestät des Königs anderer
scits bedauern, daß das große Kanalnnternchme» zur Verbindung von
Rhein, Weser nnd Elbe, welches einem dringenden Verkchrsbedürfnis
entsprechen und den Osten nnd den Westen der 'Monarchiewirtschaftlich
noch inniger vereinigen soll, die Fnstimmnngdes Hauses der Abgeordneten
nicht gefunden hat. Sie hält im allgemeine»Interesse der Landes¬
wohlfahrt a» diesem großen Werke unverbrüchlichfest nnd giebt sich

- „Dcr alte Hartort." Ein westfälisches Levens nnd Feitvild. Von L. Bergcr.
«.Witten), M. d. A. ^ Leipzig, Verlag von Julius Baedeker. l!M>, S. ü l.



der sicheren Erwartung hin, daß die Ueberzeugung von dessen Not¬

wendigkeit und Bedeutung im Volke innner mehr Bode» fassen, und

daß es bereits in der nächsten Session gelingen wird, eine Verständigung

darüber mit dem Landtage der Monarchie herbeizuführen," —

Aber so große Veränderungen nun auch das scheidende Jahrhundert

hier in der Grafschaft Mark hervorgebracht bat, e i n s ist ihr infolge ibrer

politischen Entwickelnng und ihrer uralten, eigenartigen Stellung zu Preußen

und zum alten westfälischen kreise, wie später zur Provinz Westfalen,

geblieben: Sie stark ausgeprägte Eharaktcrcigcntnmlichkeit der alten, land

sässigcn Bewohners die Nebe, Anhänglichkeit und Treue zum wohlmeinenden

angestammten Herrscherhanse, und man darf es, ohne ruhmredig zu sein,

aussprechen: nirgend hat Se. Majestät treuere llntcrthanen als hier,

mögen die gegenwärtige» politischen Parteien sich nennen, wie sie wollen.

Vis zum Jahre !8lZ ein auch in seinen politischen Grenzen gegen

die anderen Potentaten nntcrthänigc» Grenzländer abgeschlossenes Terri¬

torium, dessen Geschichte beginnt zur Jeit eines Barbarossa und Heinrichs

des Löwen, seit ltil)8 resp. ltitili ein Erbland der Hohcnzotlcrn und ein

wichtiger Bestandteil Brandenburg-Preußens, blieb die Mark, wie Bavens

berg, Tecklenburg und Minden, seit ihrer Vereinigung mit den 1801,

!802, 1808 und 1813 neu erworbenen Landesteilcn zur felsigen Provinz

Westfalen, für diese letztere mit den drei anderen genannten kleinen Gebieten

eine Art kräftig wirkender Sauerteig für spezifisch preußisches Wesen.

Nie sind die Siege Friedrichs des Großen hier vergessen worden;

waren doch die Söhne der Mark freiwillig zu seinen Fahnen geeilt und

hatten seine rubmreichsten Schlachten: Lowositz, Roßbach und Lenthe»

mit gewinnen Helsen! ^

" N'ick, SM mW 2b: „Die Bewohner gehören dem Sächsischen, von alters
her in Dcntschlaiw Volksfreiesten Stamme an, ^ Von Leibcsgestalt waren Männer
wie Frauen hochgewachsen, starkknochig mW mnSknlöS, mit blondem, nur selten
dunklerem Haare mW blanen Angen, - ihr Charakter bieder, ehrlich, gutmütig,
ans die eigene Wurde mW Selbständigkeit eisersüchtig, unerschrocken, von klarem
Verstände, arbeitsfähig und arbeitSsrendig, Argwöhnisch und mit seiner Jnneigung
sparsam, ist der Markaner dein Freunde ein treuer Freund, dem Feinde ein zäher,
schlimmer Gegner, nicht jähzornig, aber grob und lange nachtragend, wenn es zum
Streite gekommen, dabei rechthaberisch mW zänkisch. Gegen Eingriffe in seine
wirklichen oder vermeintlichen Rechte verteidigt er sich mit äußerster Hartnäckigkeit," —

s Hierauf bczw, schreibt Br, Garlcpp in seinein Buche: „Ein vergessener Held
Friedrichs des Großen," entnommen dem „Diarium des Gardisten Friedrich kl,":
W, September 1756, Gegen ' ,2 llhr nachts hörte man gegen die Gcbürge, so
gegen den Feind zu lagen wohin, Mittelgebirge), viele Schüsse. Der 8önig hörte
solches, sprang sogleich ans dem Wagen mW fragte, wo daö wäre. Man bedeutete
ihm solches, und da er noch am Tage ei» Merkmal gcnoinmcn, seine Stellung zu
machen, nach welcher Gegend zu der Feind stände, so suchte er in der Nacht den
Plah und sagte darauf: „Das werden die Pandnren sehn: ich habe mir da im
vorigeii Feldzngc nichts daraus gemacht. Ich habe ihnen auch ein paar gute
Regimenter vor die Nase gesehct, die werden sich schon wehren, da habe ich ihnen
auf den Berg das D.nad'sche Regiment geseht, die Westphälinger. Diese sind zwar
den Dcsterreichern und Pandnren ihre tiomplimente noch nicht gewohnt, allein sie
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Nichts aber ist zu vergleichen jener rührenden, unvergleichlichen An¬
hänglichkeit, Liebe und Treue, die das Volk der Mark in den Jahre» I8t)k
bis 18lk> seinem geliebten Könige Friedrieb Wilhelm III, miederholt
offenbarte/ und noch beute sind, wie uns jeder gutgesinnte Bewohner
unserer Mark bezeugen wird, bier Parole und Losungswort:

„Hie gut Hobcnzollern'sch alleweg!
Hie allezeit Kaiser und Reich!"

»venu ancb „die Gesamtheit der geistigen und materiellen Bedingungen
des Völkerlebens, der politischen wie der sozialen Verhältnisse, gerade
wäbrend der letzten hundert Jabre eine Umwandlung erfahren bat, wie
deren die Weltgeschichte nur wenige ähnliche aufweist; eine Umwandlung,
deren Tiefe bei dem jetzt lebenden Geschleckte nickt nnr die Erinnerung
an die damaligen Zustände bedauerlich abschwächt, sondern anch das Interesse
daran vermindert und das Verständnis derselben wesentlich erschwert."''

Es sei mir schließlich gestattet, ans der ansehnlichen Neibc bedeutender
Männer der Mark, welche berufen waren, ans deren Verhältnisse im
l 9. Jahrhundert entscheidend und segenbringendeinzuwirken, bier nnr die
drei pbvsisch und geistig verwandten zu nennen:

Jobann Friedrich Möller,
Friedrich Wilhelm Harkort und
Louis Bcrger (Wittens.

Am Eingange unseres Jahrbnnderts stebt der Mann im schlichten
Talarc: Johann Friedrieb Möller, geb. den K. Dezember l7öt) in Elsen
bei Hohenlimburg, gestorben daselbst den 3. Dezember !897, der
„Pfarrer von Elsen", — körperlich schwächlich, viel kränkelnd, aber geistig
bedeutend und groß, voll tiefen Wissens und dabei selbstlos und mit einem
Herzen, so lauter, wie das lautere Gold, in Wort und Schrift ein Eicero.
Dft durften wir seiner gedenken, und seine Schriften begeisternuns noch
heute. Er war der bedeutendste, eifrigste, fruchtbarsteund treneste Mit
arbeiten b)r. Arnold Mallinckrodts,des berühmten Dortmunder RatsberrenT

sind anch etwas grob, denn es giebt viele Saucrländcr darunter, die schlagen
dreimal auf eine Stelle und geben den vierten noch Wohl zu. Es sind aber gute
Soldaten und werden sich schon wehren." L. Bcrger: „Der alte Harkort,"
<r.37: Während des siebenjährigen Krieges hatten die Sohne der Grafschaft Mark,
vom heiligen Feuer der Vaterlandsliebe und der Bewunderung für ihren Üonig
ergriffen, sich häufig freiwillig damals eine ganz unerhörte That! zur Armee
begeben und in angestammter Tapferkeit mitgekämpft."

" et. Jahrgang I dieses Buches <.1886—87), V »nd NT, sowie Jahr
gang 6 (1891 !1P, S. W—31 und Nr. 58 des „WestfälischenAnzeigers" vom
M. Julb 180ti.

" L. Bergcr: „Der alte Harkort," S. »nd tt:>.
' Arnold Mallinckrodt, schon mit Jahren Doktor beider Rechte, war

geboren 1767 »nd ein Mann von ausgezeichneter Begabung, reichen: Wissen und
hohem Ansehen. Die ehemals mächtige, im deutschen Mittelalter einige Male von
Kaisern besuchte „freie Reichsstadt Dortmund", in der N Hälfte unseres Jahr
Hunderts wieder bedeutend cinporgcblnht (ea. lMtXN Einw.), und am lt. Aug. 1899
von .staiser Wilhelm 11. Seines hohen Besuches gewürdigt, im t7. und 18. Jahr
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So recht in der stNitte des IN. Zahrhnnderts aber siebt der Mann,

welchen! die heutige Industrie der Mark in erster Linie ihr Aufblühen

verdankt: Friedrich Wilhelm Harkvrt, geb. den 22. Febr. 1793, gestorben

hundert infolge der Drangsale des ."«»jährigen und 7jährigen Krieges und infolge
ihrer Abgeschiedenheit von» Welt und Postverkehr, von ihrer Bedeutung und Hohe
sehr herabgesunken und 1783 nur noch ein Ackcrbauerstädtchcn mit ea. 1UM Ein
wohncru, verdankt dein Genannten unendlichviel und hält ihn noch heute in hohen
Ehren. A. M. begründete, nachdem die in den 8Uer Fahren des vorigen Jahrhunderts
erschienene „Dortmundische vermischte Zeitung" schon nach 2jährigem Bestehen
eingegangen war, das ..Magazin von und für Dortmund", und als dieses
eine günstige Aufnahme gesunden, als grössere Zeitung und Wochenblatt den
„Westfälischen Anzeiger", dessen erste Nummer am l. Juli 17!18 erschien. M.'s
bekauntestely und bedeutendsten Mitarbeiter an dieser Zeitung waren nach L. Berger
«Der alte Harkort S. Wt, u. a. ausser Joh. Fricdr. Möller. Pfarrer in Elsey:
..Der uui die Geschichte Westfalens hochverdiente Minoraten Mönch NieolauS
stiudlingcr. damals Archivar i» Essen"; der Pfarer Aschenberg in Hagen, früher
in .Cronenberg; der Pfarrer und Gcucral-Snperiuteudent Baedecker in Dahl, der
Landrat von Hövel auf HanS Hcrbcck; der KurkölnischeGeh. Rat Arndts in
Arnsberg: De, Bührens. Prediger und Arzt in Schwerte; vi . Kortum in Bochum.
Verfasser der Jobsiadc: Geh. Rat Wiarda in Anrich; Pfarrer Müller in Schwelm,
Astronom unch Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften; Schulinspektor
NatorpZ» Esse», später Sbcrkonsistorialrat in PotSdani und Münster; Professor
Jung-Stilliug in Marburg, gebürtig aus Grund bei Siegen; Pfarrer Ehrcnberg
in Iserlohn, später Sbcrhofpredigcr; Professor Uuithan in Dortmund; Pastor
Benrhaus in Dortmund ; WegebaunicistcrWcstcrmanu in Hocrdc; der Äricgsrat
EvcrSmanu in Hagen; Lehrer I. F. Wilberg, ein Schüler Rochow's. anfangs in
Sverdyk, später i» Elberfeld; stonrektor Holthaus in Schwelm: staufmanu Jakob
Plaizhoff in Elberfeld; Peter Harkort; UaSpar Harkort und dessen Sohn Friedrich
Will». Harkort -Westfalens „alter Frist"); der Mathematiker und Astronom Joh.
Fricdr. Benzenbcrg, eines Pastors Sohn ans ^choellcr bei Elberfeld u. a. —
In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts in hohem Ansehen stehend, durfte der
„Westfälische Anzeiger" seit der französischen Invasion nicht mehr freimütig vor-
hanchene lästige llebelständc und längst überlebte Zustände geißeln ; ILM ging er
ein, feierte am l. Jan. 1815 sein Wiedererstehenund wurde, nachdem„dieReaktion"
ihn 1P18 abermals unterdrückt hatte, von den „Gebrüdern Mallinckrodt" an
vn Heinrich Schulz in Hamm verkauft, welcher ihn seit 1818 unter dem Namen:
„Der Sprecher, oder Rheinisch-Wcstfälischcr Anzeiger" herausgab. Zu den Mit¬
arbeitern^ dieser Zeitung gehörten außer Fr. Will». Harkort: F. W. Rantert,
Daniel Schürman», vi-. EastringiuS in Schwelm, Fr. steßler in Werdohl, Honnecke
in Lütgendormund, Landrichter Ücautert, Busch zu Dinker, Schlichard in Berchcm,
Liöggcrrath und viele andere. Unser Museum besitzt die Jahrgänge 1837—183!)
dieser Zeitung gebunden als ein Geschenkdes Herrn Nestors ManitiuS in Annen.—
vr. Heinrich Schulz, ein geistig sehr bedeutenderMann, sah sich jedoch genötigt,
diese Zeitung 1811 an I. Bagel in Wesel zu verkaufen, wo sie, wie L. Bcrger
mitteilt, unter Karl GrünS Redaktion eine neue Blütezeit hatte. — Die Zeit von
IM.«—1815 benutzte vi-. A. Mallinckrodt u. a. 181>> zur Herausgabe eines aus
2 Bänden bestehenden Werkes: „Der Pfarrer von Elsey." DaS Interessanteste
aus dem Nachlasse Joh. Friedrich Möllers, (Verfasser der bekannten Bittschrift an
den König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 189k), — Dortmund bcy den
Gebrüdern Mallinckrodt. D. M. 1811» —" Das dem II. Bande augehängte
Verzeichnis der .,Aufsätze I. F. Möllers im Westfäl. Anzeiger", welche in diese
Sammlung nicht aufgenommenwurde, beweist, wie die Sammlung selbst, wie viel
Schätzbares der „Pfarrer von Elsey" geschrieben hat, und wie klar und ticfdenkend
und vielseitig er war. - vr. Arnold Mallinckrodt starb 1825 in Schwefe bei -soest. -
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den 6. Marz 1886. (.„Er machte das Bett, und wir legte» uns darein.")
- Er sah „das 18. Jahrhundert siel; neigen in früher Jugendzeit, kämpfte

für Preußens Wiedererhebnngals Jüngling und trat als Mann und Greis
ein für des Volkes Wohl und seine Rechte." — Einfach, schlicht und
anspruchslos wie der „Pfarrer von Elsey" und demselben ancb ans geistigem
Gebiete auf das nächste verwandt, war sein Wahlspruch: „Das Leben
gilt nichts ohne die Treue!" — Laugjähriges Mitglied „der 2. .Lammer,"
des spätere» „preußischen Abgeordnetenhauses" jscit 1848) und der da¬
maligen „freisinnigenPartei" („Traktion Vincke"), ein unerschrockener
freimütiger Vertreter der Volksrechte, dabei von so ernster Frömmigkeit,
das; in seinem Hanse das Gebet nie vergessen wurde, konnte sein Schwieger¬
sohn L. Berger für sein berühmtes Buch: „Der alte Harkort" mir nnbe
streitbarem Rechte als Motto den alten deutschen Schöffe» Eid als kurze
Ebarakteristik des gesamte» Wirkens F.W.Harkorts als Abgeordneter wählen :

„Ich will des Landes Beste rate» und das nicht lassen um Weib
noch um Lind, um Vater noch um Mutter, um Schwesternoch um Bruder,
noch um keinerlei Gift oder Gabe, noch um Neid, noch um Habe, noch
um Rot, »och um eines Herreu Willen, noch um Furcht vor dein Tod."

Als jüngster und letzter in dieser Reihe, der /seit »ach, stebt L. Berger
jWitten), geb. am 28. August 1826 zu Witte», gestorben am 6. August >86!
zu Horchheim am Rhein; berufen, sich in dem hier oft angezogenen
Buche: „Der alte Harkort" zc. ein geistiges Denkmal zu setzen, das
keinem Markaner unbekannt bleiben sollte und noch nach Jahren Enkeln
und Urenkel» dienen wird als unverfälschte, klare und zuverlässige Duelle.
Rur L. Berger konnte dieses Werk schreiben, weil Herz und Verstand,
dankbare Liebe und Pietät ihn dazu befähigte» wie keiueu zweiten. Justus
Moser ^ sich zum Vorbilde wählend, beseelte ihn zugleich der Geist des
„Pfarrers von Elsey". Laugjähriges Mitglied des prenß. Abgeordnete»
Hauses, war er namentlich berufen, für das Wohl seiner engereu Heimat
erfolgreich zu wirke».

Seine zahlreichen Freunde und Verehrer wollen es sich nicht nehmen
lassen, ihm in allernächster Zeit ans dem „Hohenstein"bei seiner Vaterstadt
Witten ein schönes Denkmal zu errichten, welches freundliche Grüße
Hinuberwinkenwird zu den „3 Säuleu", ragend auf den Höhen der
nächstbcuachbartc» Orte: zum „HarkorETurme" auf dem „alten Stamme"
bei Wetter, zum „Stein-Denkmale" auf dem „.Lais- oder .Laiser-Berge"
bei Herdecke und zum „Vincke-Turme" bei Hohensyburg, mit ihnen sich
verneigend vor dem herrlichen „Kaiser-Denkmale" der Mark und des
Siegerlandes, dicht neben den Ruine» der uralten Sachsenfeste und der
alte» Ritterburg „Syburg", das, so Gott will, Sc. Majestät .Laiser
Wilhelm II. in; Sommer des nächsten Jabres durch Allerhöchste Anwesen
heit bei der Enthüllung zu weihen in Gnaden geruben null.

" Justus Moser, der »nübertroffene Geschichtsschreiber des OSuabrücker
Landes, wurde geboren den 14. Dezember 1726 und starb an; 8. Januar 1761.
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2. Eine w a h rhaste u >t d n n g e z )v u n genc B l ü teu - und A c h r c n ^
Lese aus Zeitungen der Jahre 1 30l» —1813,

entnommenden in der ersten Fußnote des vorstehenden Aufsatzes genannten
Nummern, möge in bunter Reibe an unserem Auge vorüberziehenund uns
ein Bild zeichnen ans jener ernste» Zeit: wahrhaft, aber freilich sehr
unvollständig und lückenhaft, kaum daß es den Namen einer Skizze verdient;
doeb hoffe ick, es werde vielen nicht ganz uninteressant sein.

Der Ernst der damaligen zuerst überaus bitteren und traurige»,
zuletzt boffnnngsrcickenund erfreulichen politischen Zustände Preußens und
Deutschlands mußte auch hier in der Mark das öffentliche Volksleben, ja
selbst das interne Familienleben beeinflussen. Die Thatsache, daß „das
glänzende Meteor am politischen Himmel Europas", der allgewaltigeKaiser
Napoleon l., gleichsam „spielend mit Seepter, mit Krone und Stern",
Dpnastieen nach Belieben stürzte, uralte Herrscherfamilienentthronte, deren
Länder nieist vergrößert, zuweilen aber auch zerstückt und zerrisse», ohne
deren Bewohner auch nur irgendwie zu hören, an Mitglieder seiner
Familie oder an seine Generale verschenkte,ließen, wie die rühmlichst
bekannten, anck in den früheren Jahrgängen unseres Vereinsbucheswieder-
bolt angezogenen „Bittsckriften der Deputierte» des MärkischenSüder-
landcs vom N). März und >8. May 181)6" trefflich beweisen, hier schon
lange vorher, ehe Preußens Siegeslorbcer ans den Schlachtfeldern von
Jena und Auerstädt am 13. und 11.. Oktober 181)6 erbleichte, die Be
fürcktnng aufkommen, auch die Mark könne von Preußen getrennt und
ev. gegen andere Länder vertauscht werden, lind diese bange Furcht vor
dem ungewissen, drohenden Sckicksale lastete begreiflickerweisewie ein
drückender Alp auf der Brust der treuen Patrioten. Handel und Gewerbe
stockten seit Jahren, die Arbeitslöbne sanken, die Not wuchs. Endlich
entlud sich das drohende Kriegsuugewitter schrecklich und furchtbar auch
über Preußen, und — was mau längst gefürchtet, trat ein: Westfalens
Mark wurde von Preußen getrennt" und mit dem aus den Herzogtümer»
Jülich, Eleve und Berg schon am 13. März 181)6 gebildeten und von
Napoleon seinem Schwager Joackim Murat verliehenen „Großhcrzogtnme
Berg" vereinigt. Die Abteien und Stifter Elten, Essen und Werden
batte Mnrat schon früher gewaltsam in Besitz genommen.

Die französische Schergeuwirtschaft machte das lästige Joel) der ver
baßten Fremdberrschaft von Tag zu Tage unerträglicher. Die ans den
Eouseriptionsliste» verzeichneten Söhne der Mark entflohen meist ins
Ausland; Repressalienwaren die Folge, und —- mit verbissenem Grimm
und geballter Faust wartete man ungeduldig auf den sich schon nach
wenigen Jahren deutlich ankündcnden Umschwung der Dinge. Den Lügen¬
berichten französischer Zeitungen begegnete man mit verächtlichem Lächeln,

" Sonntag den 8, Mai 1868 nahm Joachim Mnrat die Mark in Besitz,
dankte indes; schon am 1. August 1868 wieder ab, und daS ganze Großhcrzogtmn
Berg wurde dein französischen Kaiserreicheeinverleibt.
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die beliebten heimischen Zeitungenwaren unterdrückt ivorden und ginge»
ein, die gewaltsamenNeuerungen ans den Gebieten der Rechtspflegeund
Kommnnal-Vcrwaltnng,nwchten viele derselben auch wirkliche Verbesserungen
sei», betrachteteman mit Mißtranen und setzte ihnen einen schweigende»,
aber destv zäheren Widerstand entgegen. Als aber Friedrich Wilhelm III.
vvn Breslau aus am 3. Februar 1813 den „Aufruf zum freiwilligen
Eintritt in das Heer", am 17. März 1813 den „Aufruf an mein Volk"
erließ, waren wiederum die Söhne der Mark unter den ersten, die, wie
ei» vaterländischer Gesehichtschreiber berichtet, „im blaue» mittel, den
Pumpernickel und Schinken Beutel ans dem Nucken und de» Eichenstab
in der Hand, - geschickt von ihren Vätern, sieb selbst kommandirend,"
zu Fuß zu den Fahnen ihres Königs eilten.

Weiteres einem folgenden Artikel vorbehaltend, gehe ieh nun ans den
Inhalt der vorbenannten Zeitungen selbst ein.

Die Nr. >58 des „Westfälischen Anzeigers" vom Dienstag, den
22. Jnly 1803, 8 Seiten groß Quart, enthält außer der „Zeitgeschichte"
unter der Bezeichnung: „Specnlationen" einen Artikel d. d. Coesfeld,
den 23. Jnnins 1803, ans den ich sogleich zurückkomme, und nur folgende
einzige Anzeige: „Heirathsanzeige.

Unsere heute vollzogene eheliche Verbindung machen wir unser»
Freunden und Anverwandten biemit schuldigst bekannt, und empfehle »ns
allen, die uns wohlwollen.

Damm, den 12. Jnly 1803.
Conrad Qverhoff,

Katharina Qverhoff, gebvhrne Dickbnt."

Die älteste Zeitung^der Mark ist jedenfalls die I7l«> in Lippstadt erschienene
„Lippstädtischc Zeitung". Sic wurde aber nur in den benachbarten Vrten — im
Nordosten der Mark — bekannt und gelesen. Lippstadt war damals im gemein-
samen Besitze Preußens und Lippe Detmolds. - Im Jahre 1727 hatte der äusserst
praktische und ökonomische .ltönig Friedrich Wilhelm l. ans Staatskosten den
„Duisburger Intelbgcnzzcttel"gegründet und ihm,zum Besten des großen Potsdamer
Militär-Waisenhanics und um seine „Kriegs- und Domäncnkasscn"zu schonen, eine
Art Monopol durch die Verordnung verliehe», daß gewisse BcvölkcrnngSkreisein
seinen HerzogtümernCleve und Geldern, sowie in den Grafschaften Mcnrs (MörS)
und Mark diesen zu einem hohen Preise halten und ihm die meisten „Avcrtissements"
zuweisen mußten, (ok. Anhang 1 und 2.) — Der drei ältesten Dortmnndcr Zeitungen
geschah im vorigen Aufsätze Erwähnung. — Am 1. Februar 1811 erschien in Hagen,
redigiert von dein Prediger Aschcnbcrg und dem HandclSscbnl Direktor Stock, der in
Form und Inhalt dem „Westfälischen Anzeiger" ähnliche „Hermann, eine Zeitschrift
von und für Westfalen". Unterstütztvom Vizepräsidenten v. Vincke, erlangte sie
namentlich im Märkischen Sanerlandc und im Bergischen Ansehen und Verbreitung.
(Näheres über diese ältesten märkischen Zeitungen wolle man in L. Berger: „Der
alte Harkort" gcf. nachlesen.) — Zu den namentlich im Märkischen Snderlande ge
lescncn Zeitungen gehörten n. a. auch die Elbcrselder „AllgemeineZeitung" und
die Elbcrselder „Provinzial Zeitung". Im nördlichen Teile der Mark, dem
„Heltweg", wurden n. a. die in Essen gedruckten „Allgeni. polit. Nachrichten"
gehalten, auch hie und da der in Köln erscheinende „Beobachter".



Der erwähnte Coessclder Artikel behandelt mit einem gewissen Sar-
kasmns die „Jubelfeier der tausendjährigenVerehrung des in der dortigen
Vambertnskirche aufgestelltenwnnderthätigen Kreuzes". — Er lautet:

..— Uloclis trivösiinn snbbntn: vin' tu onrtis Uuclnsis oMscksrs?
llornt. 8nt. IX.

Deute gebt unser großes Jubelfest zu Ende, nachdem es drepßig
Tage gewabrt hat. Die Veranlassung und der Gegenstand desselben war
die tausendjährige Verehrung des in der hiesigen Lambertnskirche aus¬
gestellten wnnderthätigen Frenzes, welches der Sage nach unter Karl dem
Großen von Ochsen auf den Hörnern hieher gebracht wurde. Indes; hat
sich die wunderwirkeudestraft des Bildes seit vielen Jahren nicht mehr
geäußert', selbst nicht einmal während des Festes, wiewohl sie dringend
genug aufgefordert worden ist. Unser Hergott sich rede hier in der Sprache
meiner Mitbürgers braucht vielmehr selbst alle Jahre einige Maß Terpentinöl,
um sich gegen die Gebrechlichkeit des hohen Alters und den Wurmstich zu
erhalten; daher seine schwarze Gestalt, die in Verbindung mit der über¬
mäßigen Dicke seines Hauptes ihm eben kein graziöses Aussehen gibt.
Aber das thut nichts zur Sache; der Pöbel kniet am liebsten vor häßlichen
Bildern. - Es gibt indessen unter uns einige Frepdenkcr, die an die
tausendjährige Existenz nnsers Kreuzbildes nicht glauben wollen. Sie
sagen: „Christoph Bernhard, unter dessen Regierung der verlorne liebe
Derr von Coesfeld wieder ausgefunden, und von dein die hiesige Wallfahrt
im Jahre ll>Z6 errichtet wurde, sep der Erfinder jener Fabel."

Dieser Fürst habe, wie ein zwepter Jerobeam in Telligt und Coesfeld
goldene Kälber errichtet, um seine einfältigenUnterthanen von dem Wall¬
fahren in fremde Kande abzubringen. Die solches reden, müssen die
päpstliche Ablaßbnlle, das Publicaudnm der Coesfeldschen Regierung und
die erbauliche Proclaination des münsterschen Generalvicariats nicht gelesen
haben, worin beydes, die wnndertbätige Kraft unseres Kreuzes und sein
tausendjähriges Alter bestätigt wird. Vielleicht sind, nach der sinnreichen
Bemerkung eines hiesigen Capuziners, dergleichen Meinungen Schuld daran,
das; jetzt keine Wunder mehr geschehen; oder sollte gar, nach der Theologie
einer gewissen Sectc, diese Gnade Gottes von uns gewichen sepn, weil
man die Klöster aufhebt? Beyde haben so ganz kein Unrecht!

Der'drepßigtägige Jubel ist mit großem Ablas; gefcyert, und wenn
gleich viele neue Sünden begangen sind: so sind doch auch viele alte
vergeben. Die hiesigen Beichtväter hatten die ausgedehntesten Vollmachten,
sie absolvirten von allen Rcservatfallen, selbst Herereü, Verträge mit dem
Teufel, Nonnen-Unzuchtu. s. w. nicht ausgenommen. Dabev konnten sie
Gelübde verwandeln und sonst manches Krumme grad und manches Grade
krumm machein Das Gencralvicariat hatte auf Ersuchen unserer Regierung
dafür gesorgt, daß ihnen solche Macht der Schlüssel von Rom aus durch
eine päpstliche Bulle geworden war, und es ist wirklich Schade, daß nicht,
nach den; Wunsche unserer Regierung, die ganz außerordentlichen Facultäte»
in dem Vicariatspublicandumwörtlich aufgenommen worden sind. Nnditäten



- 66 —

dieser Art würden das eatholische Publicum über die Macht des Pabstes

u»d die Zauberkräfte seiner Priester eindringender belebrt baben, als die

gelehrteste Abhandlung über den Primat und über die Gewalt der Schlüssel,

Dagegen hatten aber auch unsere Geistlichen soviel loszusprechen, das; sie

des Geschäfts nicht allein Herr werden konnten; denn man batte durch

frühzeitige und vielfache Bekanntmachungen des festes, von Seiten der

Regierung und des Gencralvicariats, durch erzwungene Processionen einen

Freymarkt und durch andere policevlicbe Mittel eine unzäblbare Menge

Volks hcrbeygezogen. I» der hiesigen Zesnitenkircbe solle» allein am

Pfingstmontage l I UUU, sage eilftausend consecrirte Hostien verzebrt worden

seyn. Daher sah mau nicht nur in de» Kirchen, sondern sogar auf den

Kirchhöfen und Gassen beichtsitzende Mönche, und der Andrang zu ilwem

Ablaßmarkte war so groß und stürmisch, daß manche, besonders jugendliche

Büßer und Büßerinnen, ohne Bekenntniß sn clatnil, in Pausch und Boge»

absolvirt werden mußte».

Es ist interessant, bey dieser Gelegenheit eine protestantische Regierung

und ein ausländisches cathvlischcs Vicariat so ganz in Harmonie zu sehen,

um — Ablaß und Wallfahrt zu befördern; zuniahl, wenn erwogen wird,

von welchem Kampfe gegen Ablaßkrämerey die Reformation ausging. So

ändern sich Zeiten und Sitte»! Jndeß waren die harmonisch .Bändelnden

gewiß nicht von eincrlcy Maximen geleitet. Unsere Regierung versprach

sich von diesem Feste eine» großen Erwerb für die geldarme Residenz.

Die Nachtheile des Wallfahrens sind für die diesseitigen Untertbaueu

unbedeutend, denn sie wohnen in der Nähe von Eoesfeld, verzehren und

versäumen also nicht viel dabey, und werden von ausländischen Wallfahrten

abgehalten; dagegen ziehen wir das Geld der reichen, aber erzdummen

Holländer, der Lingenser und - unserer vormabligcn Herren, der Münster¬

länder, an uns. Es war ein Meisterstreich der hiesigen Regierung, daß

sie das münstcrische Generalvicariat in dieser Angelegenheit die Briefe

tragen und nnsern Ablaß, selbst im münsterischen Zutelligcnzblatt, bekannt

machen ließ. Trat jenes Vicariat als Landtrompeter an die Spitze: so

ließ sich voraussehen, daß die Ianitscharen-Mnsik der Mönche durch die

ganze ehemalige Diöccse erklingen und vorzüglich ans der Stadt Münster

zahlreiche Anbeter auf die Beine bringe» würde. Gewinnen wir doch ans

diese Weise einen Beytrag zu den kosten, die die Unterhaltung eines

Theils der Königlichen Truppen nnserm kleinen Ländche» verursacht.

Das münsteriscke Generalvicariat handelte im Geiste des XU. Fahr-

Hunderts. Zweifelsohne sah es zunächst ans die Beförderung der Ebre

Gottes, dann aber auch ans Verstärkung seines Einflusses über robe

Massen des Pöbels, um in der ägyptischen Dienstbarkeit, die es trägl,

seinen ungläubigen Beherrschern einen recht imponircnde» Beweis von

seiner Macht zu geben. Man sage nicht, daß es sich bloß nach dem

Wunsche unserer Regierung bequemte: das ist seine Sache nicht. Es

ergriff vielmehr mit sichtbarem Wohlgefallen die ihm von hieraus dar

gebotene Veranlassung, und mit welchem Prunke blähete es sieb in seiner



Proclamation! Ob es der aufgeklärten Preußischen Regierung damit einen

Dienst gethan, mag diese untersuchen. Zuviel ist gewiß: die Vieariats-

proclamation und das Eoesfeldische Jnbilänin sind ein eindrucksvoller

Kommentar zu der verschmitzten Abhandlung von Wallfahrten und Gnaden-

bildern ini Overbergschen Katechismus. Die redlicheren und iveiseren

Pfarrer, welche dem Hange des Landmannes zu diesen schädlichen und

schändlichen Andäckteleven entgegenwirkten, können nun ihre wohlthätigeu

Beniülnmge» für die gegenwärtige Generation einstellen, wenn sie nickt

wollen von ibre» Gemeinden verfolgt und verketzert sehn. Ob das General-

vicariat dieses auch wohl bedacht und erwogen hat, wie es sich durch

solche Schritte Hey seiner eignen Landesobrigkcit empfehle? Oder hat es

dort nichts mehr zu verlieren?

Wie ätherisch aber auch die Gottesfurcht oder Politik dieses heiligen

Senats gewesen seyn mag: so kam ihm doch einmahl der Opferkaste»,

bey allen Ablaßmärkte» die Hauptsache, ans eine Weise in den Wurf, die

höchst fatal hätte werde» können. Ganz ohne Grund hatte man verbreitet,

unser regierendes Hans mache Anspruch an dem Opfer! Das General-

vicariat, ans bloßes Gerücht davon, fand sich veranlaßt, dicserhalb bey

unserer Regierung mit Protest einznkomme» und uns wissen zu lassen:

es werde schon dafür Sorge tragen, daß jenes Opfer gehörig administrirt

und zu guten Zwecke» verwendet werde. Waren die Herren etwa der

Meinung, weil wir Ablässe brauchen können: so bedürfe» wir auch eines

von ihnen zu bestellenden geistlichen Cassenrevisors? Unsere Regierung

bat dem Vernehmen nach nachdrücklich geantwortet.

Das Fest sollte, der Ankündigung gemäß, die erste Octavc hindurch

solemnell begangen werden, und das ist denn auch geschehen. Man hat

geistliches und weltliches, heiliges und profanes vereinigt, um die Solem-

nität recht pikant zu mache». Ans Einladung unserer Regierung erschien

der Herr Weihbischof von Bischering ans Münster, um am ersten Pfingst-

tage ein Pontisical-Dochamt zu singen, und bey der Procession durch die

Stadt das Dochwürdigste zu tragen. Er verrichtete diese Ecremvnien

mit vielem Anstände. Abends war Ball bey Hofe und Feuerwerk ans

einem dazu errichteten Gerüste vor der Lamberti-Kirche. Des anderen

Tages ward der große Kreuzweg oder die Procession durch die Stadt-

Feldmark, ein Umkreis von 4 Stunden, gehalten. DasKreuzbild begleitete

diese Züge, von zahllosen Scbaaren Andächtiger umringt, und beschützt

durch bewaffnete Bürger. Ans dem Processionswege sah man auch Vieh,

von Betenden geführt, und kleine Kinder ans Stürzkarren. Der Zufluß

von Menschen war ungeheuer. An Unterkommen ans Betten war nicht

zu denken, wenn man nickt gute Bekannte und lange vorher Bestellung

gemacht hatte. Der gemeine Mann, vul^n die Wilden, schlief ans den

Straßen oder in der Kirche, die des Nachts alle dreh Stunden geöffnet

und dann wieder verschlossen wurde. Sie war immer gepfropft voll und

glich einem große» Lazarethe. Schlafende Weiber und Kinder lagen am

Fuße der Altäre und ans den Bänken »mber, die Luft war verpestet und
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der Boden mit thicrischcn Excrcmcntcn verunreinigt. Was sonst noch

seinen Groschen Schlafgcld bezahlen konnte, füllte die .Venböden ohne

Unterschied des Geschlechts und schäkerte unter heiligen Gesänge» in

traulicher Eintracht der Liebe und Andacht. Die folgen dieser Wallfahrt

werden an mancher Pilgerin nach neun Mvnathen sichtbar werden. Nur

Schade, daß die Archidiaconal-Brüchten abgekommen sind! Aber wie

mancher unentbehrliche Familienvater, wie manebe Hausmutter ein früb

zeitiges Opfer ihres frommen Eifers geworden sind oder noeb werden,

das können uns im nächsten Jahre die Kirchenbücher sagen, wenn es den

Herren Geistlichen gefallen wird, von der Veranlassung der Todesfälle

A'achricht einzuziehen. Denn es hat nicht fehlen könne», daß nicht manebe

Gesundheit ans dem weiten Wege, bcy der schleebten Nahrung, großen

Tageshitze und empfindlichen Nachtkälte sollte zerstört worden sevn. Uebrigens

hatte unsere Polieep alles Mögliche gethan, um so viel, als geschehen

konnte, Ordnung zu erhalten und augenscheinlichen Gefahren vorzukommen.

Dies ist die Geschichte »» seres Jubiläums. Gebe Gott, daß es in

nnserm Westfalen das letzte sey! Wenn mich Generalvieariate und Re

giernngen um meine Meinung fragten, ich würde mir dem Spruche

Juvenals antworten, den ja der Herr von Fürstcnberg vor etlichen zwanzig

Jahren in unsere eatholischen Schulbücher setzen ließ:
— 8i oonsilinm vis:

„Dsrmittss ipsis sxpsncksriz numiuidns, gniil oonvönint nobis.

rslznsgus sit ntilo uostris."

und ich würde die Pfarrer predigen lassen: daß daheim seines Hauses

warten in stiller christlicher Wirksamkeit besser sey, als von fremden Ablaß

Buden sich ein verdorbenes Herz, einen ungesunden Leib und Verlust im

Beutel hohlen."

Die Elbcrfeldcr „Prvvinzial-Zeitnng", gedruckt und zu baben bei

I. A. Mannes, im Adrcß-Komptoir, erschien noch 1869 in Hochgnart,

enthält unter Namen und Datum eine kurze Angabe des Inhaltes jeder

Nummer, und der Abonnemcntsprcis betrug für diejenigen, welche das

Blatt auf dem Adreßkomptoir unmittelbar erhielten, vierteljäbrlieb 1 Nthlr.

15 Stbr., und monatlich 25 Stbr. Auswärtige hatten sich wegen der

Preise an ihre resp. Postämter zu wenden und sich mit diesen zu vew

ständigen. Von den Postämtern wurden aber nur halbjäbrige Bestellungen

angenommen. Insertionen kosteten per Linie 2 Stbr. —

Nr. 46, vom Dienstag den 4. Februar l869, brachte Folgendes:

Oestreich: das System der Landwehr giebt Veranlassungen zu ernsthaften

Mishelligkeitcn in dem Wiener Kabinet. — Preußen: die königl. Majestäten

sollen den 15. Febr. ihren Einzug in Berlin ballen. — Großbrittannien:

Bemerkungen eines deutschen Blattes bei Gelegenheit des Rückzuges der

Engländer in Spanien. —- Frankreich: Rede des Grafen Garat.

Italien. — Holland. — Verm. Nachr. — Dann folgen eine Anekdote,

13 Avertissements und der Weehseleonrs d. d. Elberfeld, den 13. Febr. 1869.
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Das >. Avertissement ist folgende Gebnrts-Anzeige: „Gestern morgen
gebahr nur meine liebe Fran einen gesunden, nwhlgebildeten Knaben.
Zcb macbe mir das Vergnügen, dieses ineinen Verwandten und Freunden
biemit bekannt zu machen.

Schwelm, den 18. Februar 1899.
Wilhelm Brand."

Nr. l9 lautet i
„An ineiiie Freunde und Glaubensgenossen!

Da mein ehrwürdiger Vater beinahe schon ein Vierteljahr krank
darnieder liegt, und dadurch ansier Stand gesetzt ist, das Beschncidungs-
amt zu verrichten; so halte ich mich bis zur völligen Genesung in dieser
Rücksicht bei Ihnen empfohlen. Ich hoffe, das; die Freunde meines Vaters
auch die meinigen seyn werden.

Langenberg, den !9. Februar 1899.
I. A. Steilberger,

Beigeordneter meines Vaters des Rabbiners
und Gcsctzschreibcrs Hieselbst." —

Das Jahr ! 899 brachte den großen Eisgang des Rheines, bei dem
am 9t. Januar Johanna Selms aus dem Dorfe Brienen nach dem Bruche
des Dammes von Eleverham hilfereichend unterging. Auf diese Wassersnot
bezieht siel, ein Bericht ans Amsterdam vom 1-. Februar, welcher über den
ffnstand der llcberschwemmnngenmeldet, das; das Land Hansden und
Altena in der Folge eines Bruches des ReswickerDammes ganz über¬
schwemmt sei; der nämliche Fall ereignete sich an dem Damm beiAlphcn;
der Damm längs der Mel war einige Tage durch das Gewässer gedeckt,
senkte sich, und so wurde auch die Gegend von Selland sowie zu Mestcn-
brok ?c. überflutet. Am 89. Januar wütete zu Antwerpen, Cortryk ?c.
ein gewaltiger Drkan, und es wurde ein leichter Erdstoß wahrgenommen.
Doch schon in den ersten Tagen des Februar siel das Wasser, und das
Eis schmolz in wenigen Tagen. - -

Unter den „Vermischen Nachrichten" finde ich n. a. Folgendes: „Die
engl. Missions Anstalten in Dtaheiti sind doch länger von Bestand, als
es anfänglich das Ansehen gewann Auch ward ein Schreiben
des Königs Pomare mitgetheilt, worin er erklärt: ihr Begehren, Otaheiti
zu unterrichten, lasse er sich gern gefallen, und daß er, wie die Mission
verlangt, seine» Gott Oro nach einer benachbartenInsel verbannen und
englische Sitten annehme wolle. Allein dagegen äußerte er auch, daß
man dann in sein Gesuch willige» und ihm Tücher und andere Artikel,
besonders eine Menge Fcnergcwehre, wegen der häufigen Kriege, Schreib¬
materialien und alle Seltenheiten, die man in England habe, schicken
müsse, und zwar bald; denn sollte er sterben, möchten sie nur nicht kommen,
weil die Dtaheiten ei» achtloses, leichtsinnigesVolk sind zc."



Von der Elberfelder „Allgemeinen Zcitnng" liegen mir eine Anzabl

Nummern ans den Jahren 1807 bis 1815 vor. Naeb Inhalt nnd Ein

richtnng von der Elberfelder „Provinzial-Zeitnng" wenig verschieden, kostete

der ganze Jahrgang nebst dem Sonntags ausgegebenen Erstrablatt 5 Ntblr.

bergisch, im August 1818 nur «och 2 Nthlr. 80 Stbr. Die Anzeigen

sind per Zeile mit 2 Stbr. zu bezahlen. Bestellungen mnrden täglich

auf ein ganzes oder halbes Jahr angenommen. Sie erschien täglich, auch

Sonntags, und jedes einzelne Blatt kostete 2 Stbr. In Nr. 840, vom

Dienstag den 8. Dezember 1807, finden sich unter den „Bermischten

Nachrichten" folgende zwei gleich unglaubliche! „Die Ehefrau des Tag

löhners Ernst Blume in Lemke bei Nienburg bat binnen 8 Monaten

6 Kinder geboren; im May 1800 2 nnd im Januar 1807 4" — und!

„Der Generalintendant Dar» hat, wie man in Weimar versichert, siel,

dahin geäußert, daß er vom Kaiser den Auftrag babe, die i» Jena am

13. Oktober 1800 abgebrannten 20 Häuser auf kais. Kosten wieder ans

bauen zu lassen." Die Zahl der „Avertissements" steigt ans 15, nnd Nr. 1

ist folgende Heirats-Anzcigc:

„Wir machen unfern Verwandten und Freunden unsere gestern voll

zogene eheliche Verbindung ergebenst bekannt, und empfehlen uns ibrem

ferner« Wohlwollen bestens.

Rahlenbecke bei Schwelm nnd Witten, den 5. Dezember 1807.

Wm. Brand,

Mariane Brand, geb. Loh mann."

Nr. 45, vom Dienstag, den 14. Februar 1809, bringt die vorerwälmte,

auch in der „Prov.-Zcitnng" erschienene Gcburts-Anzeigc des W. Brand
in Schwelm.

Die polit. Nachrichten bringen unter „Preußen" Folgendes: „Alan

schreibt aus Berlin vom 81.: Es gehet soeben die Nachricht von Königsberg

hier ein, daß des Königs nnd der Königin Majestäten den 10. Februar

ihren Einzug in Berlin halten werden, HDic Elberf. Prov.-Feitnng vom

4. Februar schrieb den 15.) — da der Hof sich auf der Reise nur einen

Tag in Königsberg aufhalten wird w. In Nr. 155, vom Dienstag, den

5. Juni 1810, macht Herr Will). Brand in Schwelm nnter dem 4. Inno 1810

wiederum eine Gebnrts-Anzeige, diesmal etwas kurzer: „Gestern Morgen

wurde meine liebe Frau glücklich von einem Knaben entbunden."

Eigentümlich mutet uno folgende Bneb-Anzeige an: „Erste Wahrbeits-Mileb

für Säuglinge am Alter nnd Verstand, oder das sogenannte: Was bist du

Büchelchen? ist wieder neu verlegt zu haben: in Elberfeld bei J. P. Krimmel-

bein, Buchbinder." — Ei» Handelsbericht aus Dambnrg vom Monat

Mai schließt mit den Worten: „Traurig werden indes; die Spuren des

bisher nothwendigen Krieges immer mehr und mehr in den Gegenden,

wo der Tnmmelplal; des Handels war. Die Regierungen verliehren an

Einnahmen von Handels-Gefällen; die Staaten, l wenn sie anders von der

Regierung zu trennen sind), verliehren niebt nur an Wohlstand ibreo
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industriöse» Tbeils, sondcr» sie verliehren nach und nach die Industrie
überhaupt; denn wer wird läugnen, daß Gewohnheit, Erfahrung und
Hebung Hauptbestaudtheile aller Industrie ausmachen, und einmal ver¬
mindert oder verlohren, sei,wer zu ersetze» sind? Trieb und Fleiß gehen
uiil dein Stoff, mit der Gelegenheit verlohren.

Es kann dem aufmerksamen Beobachter nicht entgangen sepu, daß in
den letzten Iabren sich bei weitem weniger Jünglinge dem Handelsstaudc
widmen, als vorher; am meisten ist es i» de» Handelsstädten auffallend,
wo die Kiebe zur Landwirthschaft, zum Militairstaude jetzt dem natürlichen
Hange, dem Berufe der Aeltern sich zu widme», den Rang abläuft. Es
ist auch leicht zu erklären, daß Jünglinge, denen man die Wahl ihrer
Vaufbabu überläßt, Unlust für einen Stand fühlen müssen, der nur
zwischen Gefahren und llntbätigkeit zu wählen hat." — Trotz aller Not
und Drangsale sei,eint der glückliche Dang zu Berguüguugeu und Kunst
auch damals im Bergiseheu und in der Mark nicht ganz erstorben zu sein,
oder vielleicht mußte auch damals „die Kunst sdas Sprichwort wörtlich
genominenj nael, Brot geben." Die vorliegende Ieitnngs-Rr. enthält das
folgende Inserat:

„Mit obrigkeitlicher Bewilligung.
Unterstützt von mcbrern Herrn Liebhabern der Musik wird Unter¬

zeichneter beute Dienstag, den D Juni in den, Saale des Herrn Garschagen
auf der Aue nochmahlen ein großes Vokal- und Instrumental-Konzert
geben, wozu er Freunde der Musik und des Gesangs höflichst einladet.
Der Anfang ist Abends 8 Uhr. Das Entree ist l Nthlr.; Damen sind
frei. Miel, den, Konzert wird für die Herren Abonnenten und für die¬
jenigen, welche dem Konzert beigewohnt haben, ein freier Ball gegeben;
die klebrigen zahlen Stüber Entrce.

Jakob Albert Fabian."
Nr. U>1, vom Donnerstag, den lö. April 18Ut, enthält u. a. folgende

Ball-Anzeige: „Künftigen D^ster-Montag als den l!l. dieses, soll zum
Anfang der diesjährigen Sommer-Lustbarkeiten Ball und Abend-Essen
gegeben werden bei

Johann Heinrich Neuen Haus,
am Schwclmer Brunnen."

„Vor der Hand nehme» die Sommervergnügcn den zweiten Ostertag
mit schöner Tanzmusik w. ihren Anfang, und das resp. Publikum wird
hiermit höflichst um zahlreichenIusprneh ersucht. —

Peter Ritters Haus."
l Extrablatt zu Nr. UlI vom Montag, den lll. April l81l>.j

Eoneert-Anzeige.
Künftigen Mittwoch, den 1. August habe ich die Ehre, in dem Saale

des Herrn Neubaus am Schwelmer Brnnnen ein großes Voeal- und
Instrumental Eoneert zu geben, wozu leb alle meine und der Kunst Freunde
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höflichst einlade. Der Anfang ist 6 Uhr. Eintrittspreis der Eerren

ZK Stbr. Nach dem Abendessen wird türkische Mnsik nnd Erleuchtung

der Anlagen im Garten stattfinden. Karl Gläser."

HAus Nr. 212 vom 3. Angust 1813.)

„Einladung zum Vogelschießen.

Künftigen Montag, den 13. dieses wird bei mir der Vogel

abgeschoss en (sie!), wozu ich Freunde dieses Vergnügens höflichst ein¬

lade; nach Beendigung desselben ist Ball mit schön besetzter türkischer

Mnsik. Guter nnd prompter Bedienung kann sich ein jeder, der mieb

mit seiner Gegenwart beehren wird, versichert halten.

Elberfeld, den 11. September 1813.

Gott. Garschh a gen,

am Greiflcnberg."

sAus Nr. 2ök vom 11. September 1813.)

Die folgenden Wochen scheinen einen gewaltige» Umschwung gebracht

zu haben. Konzert nnd Gesang verstummten in den Vergnügnngslokalen,

allmählich wurden die Siege der Verbündeten, welche die diesigen Feitungen

nicht verkünden durften, doch bekannt nnd die lügenhaften französistden

Berichte erkannt als das, was sie waren. Die Folgen der Völkerschlacht

bei Leipzig ließen sich nickt länger verbergen. Körners nnd E. M. Arndto

Kriegslieder begeisterten auch unsere Jünglinge, nnd bald stimmten anck

Aschenberg, Nonne u. a. ihre Lcycr. Doch da ich die kriegerischen

Ereignisse in einem folgenden Aufsätze zu besprechen gedenke, mögen dier

nur noch einige Anzeigen, wichtige Ereignisse und Abdandlnngen, welch

letztere ich den „Vermischten Nachrichten" entnedme, zu einiger Abrnndnng

dieses „Quodlibets" beitragen.

Die Gefühle und Stimmungen ernster Gemüter spiegeln auch in

damaliger Zeit die „Todesanzeigen". — Ich greife mir einige heraus.

1. „Unser guter lieber Oheim, Abraham Frowein, endete gester»

Abend um halb sieben Uhr sein thätigcs, löbliches Leben dieser Welt, in

einein Alter von 78 Jahren. Sanft entschlief er an den Folgen der

Brnstwassersucht.

Wir alle, der 82jährige Bruder des Verewigte», n»ser guter Vater

mit uns, wir alle fühlen diesen Verlust um so schmerzhafter, da das Ver

hältniß, in welchem wir zu dem Hinübergegangenen standen, so innig,

herzlich war.

In den Wohnungen des Friedens werde dem Entschlafenen der Vobn

für die Wohlthat, die er hier so gern übte.

Elberfeld, den 19. April 1813.

Gebrüder Frowein."

2. „Diesen Morgen nm Ii Uhr gefiel es dem Allgütigen Gott nnd

Vater, nieine liebe Anna Dorothea zu sich in seinen Dimmei abznrnsen,



sie brachte ihre Lebenszeit auf 9 Monate und 9 Tage, nur diese Zeit
war für sie, die nun selig vollendete, Leidens-Tage, und für mich und
meine drei noch lebende Kinder verursachte es manchen Schmerz, weil
auch die tiefe Wunde des vor 6 Monaten so großen Verlustes durch de»
Tod der lieben guten seligen Gattin und Mutter noch nicht geheilt ist.
Nur die Religion kann uns tröste», daß nur hoffen, sie alle einstens in
jener guten ewigen Ruhe wieder zu finden.

Mit den mindern erbitte Verwandte und Freunde um ibre Liebe und
Gewogenheit, und empfehle mich bestens.

Elberfeld, den 1(1. September 1818.
Joh. Conrad Wepler."

8. „Unerforschlich ist der heilige, verborgene Wille Gottes, daß »nscr
lieber Müller gestern Abend um 9 Uhr, in einem Alter von 49 Jahren
und 4 Tagen, durch die schauerliche Trennung des Todes von seinen
5 unmündigen Kindern weggenommenist. Doch — wer durchschaut mit
kurzsichtigem Erdenblickdas Himmlische und Zukünftige! Vielmehr gebührt
uns von diesem Geheimniß zu glauben, daß der Herr seinen rechtschaffenen
Verehrer — eben so gewiß ans Liebe in die Wohnungen des Lichts und
des Friedens gerufen hat, als vor 19 Monaten — für uns eben so
unbegreiflich— die durch Leiden früh vollendete Gattin heim ging.

Was damals für Natur und Sinnlichkeit schwer war, ist auch billig
jetzt Wehklage über den treuen, frommen Vrnder und Freund.

Sein ächter Glaube wurde ans einem zwei monatlichenschmerzhaften
Krankenlager geprüft, bewährt und siegreich gekrönt; je näher seinem
Ende, je mehr unverwandtes Aufsehen ans Jesnm, in einem seltenen
Vertrauen, daß sein Herr — als der rechte Vater für seine Kinder sorgen
und in der Ewigkeit aufhelle» werde, was ihm hier noch dunkel schien.
Zuletzt genoß er eine lebendige Hoffnung verheißener Ruhe und Freude
im Himmel, blieb in der heitern, lieblichen Ansicht eines ans Gnade»
erloscten Sünders betend, immer betend bis zum sanften Aushauchen
seines Lebens. Was die lieben Waisen von ihrem großen Verlust nicht
>vissen — nicht einsehen und ahnde» sahnenj, das empfindetdie trauernde
Familie, welche den hiesigen »nd auswärtigen Bekannte» des Verewigten
diese schmerzliche Anzeige macht,

Elberfeld, den >6. November 18l8,
Die sämmtlicheFamilie

des seel. Herrn Joh. Ludwig Ernst Müller."

4. „Diesen Morgen ? Uhr, gefiel es Gott, meinen einzig geliebten
Bruder, Engelbert Troost, Ehirnrgns, an einer gänzlichen Entkräftnng, in
einem Alter von beinahe 8<1 Jahren, von dieser Welt zu nehmen, nach
dem er lange, wegen seiner körperlichen Schwäche und Blindheit, um das



Endo sein«' Laufbahn, zu seinem Erlöser gebeten hat. Die Religion Jesu
mar sein nnd mein Trost, die mir meinen Sebmerz obne Beileidsbezeugung
lindert.

Elberfeld, de» 15. "Noveniber I8lU.
Wittme I. Friedr. Ellen bergcr,

geborne Troost.
Die Beilage znr „AllgemeinenJeitnng" Rr. l.5l> tMitte Dezbr. 1818)

bringt folgendes „Kriegslied":
„Znrnf an die Prensstseben Soldaten, die ins Feld stehen,

von den zurückbleibenden Betvohnern der Westpbalisebe» Mark":
Mel.: Mit Eichenlaub 2c.

Ans! Brüder, da noch PreußischBlut
In euren Adern rinnt,
Wärkt euren Arm durch Hcldennmth,
c^o oft der Kampf beginnt!

Ihr kämpft für euren alten Ruhm
Mit sieggewohnterHand,
Für nnfcr aller Eigcnthnm,
Für's thcnre Vaterland.

Eö lebe jeder Preuße hoch,
Der sich als Held beweist!
Auf PrcnszcnSKriegern ruht ja »och
Des großen Friedrichs Geist.

Wir gäben gerne Hab' und Gut
Für Friedrich Wilhelm hin,
llnd ihr verspritztet euer Blut
Mit achtem Hcldcnsinn.

Ja! ja! der stolze Feind erbebt,
Wenn ihr die Schwerter zückt,
Wenn ihr, von deutschem Mnth belebt,
Ihm kühn entgegenrückt.

Gerecht ist eure Sache, drum
Wird Gott auch mit euch seyn,
llnd eurer großen Thatc» Ruh»,
Wird herrlich sich ernen'n.

Euch fuhrt selbst Friedrich Wihclm an
In diesem hcil'gc» Streit,
Betritt mit euch die Hcldcnbah»,
Zu Kampf nnd Tod bereit.

"Auch lebt ja euer Blücher noch,
llnd Kleist nnd Bork, der Held;
Ja! diese Braven leben nocb,
Verehrt von aller Welt!

Noch jugendlichesFeuer glüht
Ans BlüchcrS Angesicht:
Wer sieht den edlen Greis nnd sieht
In ihm dem Helden nicht?

Drum eilt ihr freudig in den Krieg,
Entflammt von hohem Mnth,
Bis ihr nach manchem Kampf nnd Sieg
Auf euren Lorbeer» ruht.

Ja! Preußens großer Name dringt
Durch eure Tapferkeit,
Womit ihr jede» Weg erringt,
Dann znr Unsterblichkeit!

Friedrich Lütgert."
Mit tiefer Rührung nnd ehrerbietiger Seben lasen und hörten mir

in unseren Kinderjabren von der Dpfermilligkeit des prensstscben Volkes
nacb dem mchrermäbnten Aufrufe Friedrich Wilhelms III., mie selbst arme
Mägde ihren sauer verdienten Sparpfennig, Frauen »nd Jungfrauen ibre
Schmucksachen ans dem Altäre des Vaterlandes niederlegten, um dafür
einen einfachen eisernen Ring in der Form eines Siegelringes" nnd mit

" Das Märkische Museum Hierselbst besitzt einen solche» Ring als ein Geschenk
der Frau Apotheker Fr. Funcke, früher hier in Witten, jetzt in Dortmund.



der Zuschrift; „Gold gab ich für Eisen," zu empfangen; wir das junge

E'delfränlein von Schmettan, weil sie Schmucksachen nicht besaß, sich ibr

schönes reiches .Haar abschneiden lies; nnd den Ertrag als Gabe brachte.

Der Westen ist anch damals gegen den Osten keineswegs zurückgeblieben.

Amtliche Berichte, sachlich nnd kurz, reden hier besser als manche Bücher.

Die Beilage zn Nr. 359 der „Allgemeinen Zeitnng" bringt den folgenden;

„Zn hiesiger Stadt sind seither nachstehende freiwillige Beiträge zur

Ausrüstung nnvermögender Freiwilligen eingesandt;

Summarisches nnd namentliches Verzeichnis;

der für die hohen, altiirten Armeen eingebrachten freiwilligen patriotischen

Beiträge.

Eröffnet am 27. November 1813.

1. Herr Mev necke gab am 27. November zwei franz. Kronenthaler;

2. Ein nnbenannter Beamte am 28. November 4 doppelte Friedrichsd'or;

8. Ein unbenannter Beamte am nämlichen Tage; aß ein Paar goldene

Ohrgehänge, tar.irt zn 2 Rthlr; Ich 2 goldene Schärpen-Schlösser,

deren eins mit Diamanten garnirt, tar.irt zn 48 Rthlr.', ich l8 silberne

Gabeln, 75'/« Loth schwer, das Loth tar.irt n 48 Stbr. - i litt Rthtr.

24 Stbr.' ck) 12 silberne Suppenlöffel, schwer 59'/z Loth, das

Loth ü 42 Stbr. ^ 35 Rthlr. 21 Stbr.; s) ein übergoldeter

Vorlegelöffel von 16 Loth n 45 Stbr. ^ 12 Rthlr.; t'ß 3 silberne

Ncesserträger ä 48 Stbr. -- 5 Rthlr. 3ti Stbr.; 6 silberne

Salzschänffelcken nnd eine dito Thee-Seige, schwer 3'Z Loth

n 45 Stbr. — 2 Rthlr. 26 Stbr.; Ich 12 silberne Theelöffelchen,

schwer Iiis., Loth -r 48 Stbr. 8 Rthlr. 24 Stbr.; i) 18 Tafel-

niesser, l Transchiermesser samt Gabel mit silbernen Heften, wägend

ohne Klingen nnd Gabel 42 '/z Loth ü 48 Stbr. 34 Rthlr. —

Total; 298 Rthlr. 11 Stbr.;

4. Der Herr Graf von O. uadt, 2. Dezember, vorläufig >99 franz.

Kronenthaler;

5. Freiherr von Ritz, am 2. Dezember, as 1 silberne Kaffeekanne,

wägend 56 Loth, das Loth taxirt zn 44 Stbr. ^ 41 Rthlr.

4 Stbr.; Ich l dto. Milchkanne, wägend 26 Loth, das Loth eben¬

mäßig taxirt zn 44 Stbr. - >9 Rthlr. 4 Stbr.; cch 2 dito Zucker-

schaalen, wägend >9 Loth, das Loth ebenmäßig tapirt zn 44 Stbr. —

>3 Rthlr. 56 Stbr. — Total; 74 Rthlr. 4 Stbr.;

6. Schnhmachermeister Schiffbau er, am 2. Dezember, 3 Paar

Commisschuhe, n 5 Fr. 29 Ct. das Paar, >5 Fr. 69 Ct.

nnd 2 holländische Dukaten;

1. Die verwittwete Freifrau von Wen dt, am 2. Dezember, 2 goldene,

mit Diamanten garnirte Ohrgehänge, tar.irt zn I3>> Rthlr.;

8. Hr. Greffier von Amnion, am 2. Dezember, 4 silberne Kerzen-

lenchter, wägend I >9 Loth, das Loth tar.irt zn 48 Stbr. 88 Rthlr.;

9. Herr Staatsrath von Rappard, an; 3. Dezember, 59 franz. Krone»;



19. Freiherr von dem Busch, am 3. Dezember, 59 franz. Kronen;
11. Zwei ungenannte Herren Prediger, am 3. Dezember, 193 Fünf

frankenstücke nebst ii> franz. Kronen;
12. Herr Weber, Proknrenr Snbst. dabier, am 3. dito, 25 franz.

Kronen;
13. Ein ungenannter Beamter, am -1. Dezember, 129 franz. Krone»;
14. Se. Exccllenz der Herr Minister Neicbsgraf von Nessclrode, am

6. dto., 599 franz. Kronen;
15. Der Execntor bei dem hiesigen Tribunal, Hr. Grub er, am 6. dto.,

5 Napoleonsd'or;
16. Ein hies. Kaufmann und Bürger durch den Herrn Prediger Pithan,

unter der Devis: bstorsnts oommsroio störst lies pnstlien. am
8. Dezember, 259 franz. Kronen;

17. Herr Appellationsrath Ganteswciler, am 8. Dezember, n) 1 silb.
Präsentierteller, wägend 32^/z Lotb, das Lotb tapirt zu 42 Stbr. —
22 Nthlr. 45 Stbr.; d) 1 "silb. Pfefferbüchse,wägend 1lB/z Loth,
das Loth ü 42 Stbr. 9 Nthlr. 27 Stbr.; o) 1 silbernes Kon-
förchen, wägend 29^ Loth, das Loth n 48 Stbr. 16 Nthlr.
12 Stbr. — Total: 48 Nthlr. 24 Stbr.;

18. Herr Anton von Le segne, am 8. Dezember, 1 silb. Präsentier
teller, wägend 2lB/z Lotb, das Loth n 48 Stbr. 23 Nthlr.
36 Stbr.;

19. Herr Staatsrath Linden, am 8. Dezember, 359 Fres.;
29. Herr General-Vlarsch-Konnnissair,Freiherr von Pfeil, am 8. Dez.,

n) 1 silb. Kaffeckanne; I? 1 1 dto. Milchkanne; o) 1 dto. h.nckerdose;
st) 1 dto. Präscntirteller, ivägend znsamnien5 Pfd. 16 Loth, das
Loth zu 48 Stbr. - 136 Nthlr.;

21. Ein nngen. edler eilfjährigcrJüngling, W. v. P., am 8. Dezember'
Seine Sparbüchse, bestehend in n) 4 halbe» Pistole»; 9) in 3 großen
silb. Schaumünzen, wägend 9> , Lotb, das Loth n 48 Stbr.
7 Nthlr. 36 Stbr.;

22. Herr General-Forst-Eonservator, Freiherr von Nenfville, am
9. Dezember, n) 4 silb. Kerzcnlcncbter, wägend !15 Loth, das Lotb
tarfrt zu 48 Stbr. — 91 Nthlr.; dj 6 silb. Löffel und Gabel,
nebst 1 silb. Pfeil, wägend 39^J Loth, das Loth zu 48 Stbr. -
31 Nthr. 48 Stbr.; o) 6 Messer mit silberne» Heften, wägend
ohne die Klingen 18 Loth, n 48 Stbr. das Loth — 14 Nthlr.
24 Stbr.; st) 3 goldene Ninge, 1 dto. Medaillon nebst einer dto.
Leibschnallc, geschätzt zu 19 Nthlr. — Total: 147 Nthlr. 12 Stbr.;

23. Eine ungenannte Eigenthümerin, am 9. Dezember,599 franz. Kronen
thaler;

24. Die Junggesellen-Nachbarschaft von der Marktstraße, am 9. Dezember,
24 Nthlr. in bergischen Groschen;

25. Ein ungenanntes Franenzinnners!>, am 9. Dezember, 2 Dtzd. neue
Hemden n 4 Frcs. 29 Cent, pro Stück.
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Indem ich solcbe zur öffentlichen Kcuntniß bringe und die Herren
Einsammlerandrer Orte einlade, mir die Früchte des dortigen Patriotismus
zu gleiebein Zwecke baldigst bekannt zu machen, danke ich den edlen Gebern
herzlichst im Namen des Vaterlandes, das von ihrem schönen Beispiele
zablreiche Nachahmung hofft.

Düsseldorf, den Dezember l8l3.

Der p r o v i s o r i s ch e General - G o u v c r n eur:
Justus Gruner."

Der Anfang dieser Piste spricht für sich selbst, und nur enthalten
uns respektvollst jeder Bemerkung.

Als Turnvater Jabu nach dem Abzüge der französischen Besatzung
die Schaar seiner Turner zum I. Male durch das „Brandenburger Thor"
nach Berlin führte, soll er einen der Jünglinge gefragt haben: „Was
denkst Du, jetzt da Du durch dies Thor gehst?" und ihm auf die ver¬
legene Autwort: „Nichts weiter" eine schallende Obrfeige mit den Worten
gegeben haben: „Dummer Junge, die Victoria ist runter; die haben uns
die Franzosen gestohlen, und wir müssen sie wiederholen! Verstehst Du?" —

„Marschall Vorwärts," der alte Blücher, hat denn auch nicht eher
gerubt, bis er sie und verschiedene andere, in Berlin und Potsdam geraubte
Kunstschätze wieder hatte.

Nr. l32 der Elberselder „ Allgemeinen Leitung" vom Freitag, den
13. Mai !8>ü, meldet lüerauf bezüglich:

Düsseldorf, vom kl. Mai H1814).
Der berühmte Sieges-Wageu, eine der Zierden Berlins, kam gestern

auch hier an. Sobald unser allgemein verehrter königl. preußischer Stadt¬
kommandant, Baron von Lange, von dessen Ankunft unterrichtet war, traf
derselbe sogleich alle Vorkehrungen, um dieses in artistischer und historischer
Hinsicht so merkwürdigeMonument, an welches so mannichfaltigeund so
wichtige Nückerinncrungen sich anknüpfe», nach Würde zu empfangen.
Da indes; die Nachricht davon sehr bald in der ganzen Stadt bekannt wurde,
und jeder, in dessen Brust ei» deutsches Herz schlug, — mithin Alle an diesem
Triumphzugeden frohesten Anthcil nahm; so gab es von selbst, und in der
größten Geschwindigkeit,ein wahres Nationalfest, bei welchem Biedersinn
nnd achtes deutsches Gefühl die einzigen Zcremonienmeistermachten.

Schon ein paar Stunden vorher war die ganze Gegend bei dem
neuen Hafen mit Menschen bedeckt; Alles strömte zu den Thoren binaus.
Der .Herr Stadtkommandant, von sammtlichen Offizieren begleitet, war
den Trophäen entgegengegangen. Endlich erblickte mau die mit Sehnsucht
erwarteten Wagen aus der andern Seite des Rheins, und sogleich wurden
sie von einem allgemeinen, sich lange fortziehenden Jubel-Geschrei von den;
diesseitigen Ufer begrüßt. Unter dem Donner des Geschützes, dem
Geläute aller Glocken und dem uuunterbrocbenenJauchzen des Volkes



liefen die Nachen in den nenen .Hasen ein. Sämmtlichc höhere Behörden
waren an dem Ufer versammelt, nnd empfingen nnn mit einer Art
religiöser Ehrfurcht diese thener» Pfänder des preußischen N'ational Ruhms.
Als dieselben ausgeschifft wurden, ließ sich da? Bvlk niebt länger backen;
denn da es dort eine nicht gerade gefährliche, aber doch etwas mißliche
Stelle giebt, so folgte dasselbe dem Drange seiner Empfindung, spannte
sich selbst vor die Wagen nnd zog dieselben eine beträchtliche Strecke fort.
Jetzt gieng der Trinmphzng unter dem fortwäbrende»Donner der Kanonen
und dem Läuten aller Glocken bei Fackelschein durch einige der vornehmste»
Straßen der Stadt', wo derselbe vorbei kam, waren die Hänser beleuchtet;
unaufgefordert that jeder, was zur Verherrlichungdes Festes gehörte; in
endlosen Reihen bildete sich der Zug, weil jeder an dem Triumphe auch
seinen Anthcil haben wollte. So kam man endlich ans dem großen Platz
in der Karlsstadt a». Hier standen die ganze Garnison, und alle Truppen
jeder Waffengattung unter dem Gewehr, nnd ei» trefflich zusammengesetztes
Hantbvisten-Korps spielte die Lieblings-Arien der Nation. Musik erhöhet
und veredelt alle Gefühle, nnd so erscholl nach jedem Stück ein hoch
wirbelndes Vivat durch die Lüfte: zuerst Friedrich Wilbelm, dem Viel
geliebten; dann den verbündendenMonarchen, nnd endlich der gemein¬
schaftlichen Sacke der Menschheit dem erlauchte» Generalgonvernenr
des Großherzogthnms Berg — den boebberzigen Berger» nnd zuletzt
Allen, denen deutsches Blut durch deutsche Adern rollt. Erst spät in der
Nacht trennte sich die Menge: Stolz nnd vergnügt ging jeder nach Hanse,
nnd jeder wird diesen genußreichen Abend in seinem Lebensregister unter
die Entschädigung?-Summe für so manche Zabre erlebter Schmach nnd
Erniedrigung mit eingeschrieben haben." —

„Elberfeld vom 12. Map s18l4).
Diesen Nachmittag gegen drei llbr, hatten die Einwohner unserer

Stadt das große Vergnügen, den Trinmpb-Wagc» mit 4 Pferden, der
einstens das Brandenburger Thor in Preußens Hauptstadt Berlin zierte,
nnd der jetzt von Pari? zurückgefahren wird, bier ankommen zu sehen.

Ans li Wagen von ck2 Pferden gefahren, begleitet mit einer Eskorte,
bestehend ans einem Herrn Lieutenant und lck Mann königl. preußischer
Truppen, kam dieses .Kunstwerk, vortrefflicheingepackt, a». Sichtbar war
der Eindruck, den dieses ans alle Gemüther machte.

FrankreichsVölkerdränger hatte einst Berlin dieser Zierde beraubt,
als seine unglücklichen Siege ihn in diese Hauptstadt fübrten, zum
Trinmpb ließ er sie nach Paris bringen, um dort mit diesem Raube zu
glänzen, nnd mit diesen Trophäen seinen Ruhm zu vergrößern. Aber
Dank scy es der Vorsebnng, die Preußens edlen König unterstützte,seine
Waffen segnete, ihn siegreich in Paris einzieben, und ibn selbst da? Geraubte
zurücknehmen ließ.

Jedem Deutschen,dessen Herz Gefühl für Gott nnd Vaterland hegt,
muß die Brust böher schlagen beim Anblick dieses verhüllten Kunstwerks,



und deswegen war es auch der Bürgerschaft so überaus angenehm, das;

der Herr Dber-Bürger>ncister diese Ankunft sofort durch das Geläute mit

sämtlichen Glocken der Stadt bekannt macbte. Wenige Augenblicke nachher
wurden folgende Feierlichkeiten veranstaltet:

Unter Begleitung von 25 Mann königlich-preußischer Truppen, zogen

ü Polizei Sergeanten, 2 Tambonrc und 12 Niusikanten im feierlichen

Fnge dnrcb die Stadt, und machten nnter Musik und Trommelschlag

folgende Proklamation des Herrn Dber-Bürgermeisters bekannt, die um

so mehr auf alle Gerzen würkte, da Preußens edler ^lönig von den Gin-

wohnern dieser Stadt so innig geliebt und verehrt wird,

Proklamation.

Jenes große Meisterwerk, das einstens eine Fierde der schönen Stadt

Berlin war, wnrde von den finden Europas nach jener Stadt geschleppt,

von wo ans Despotie und Unglück über die Menschheit verbreitet wnrde.

Aber Preußens mächtiger Arm demüthigte den Stolz des Feindes, und

seine Deere zogen nach jener Stadt, wo dieses Meisterwerk -- von

deutscher Hand verfertigt - prangte, — das nun wieder seine Stelle in

Preußens Bönigs-Stadt einnehmen wird.

Mitbürger! — Diese Sicges-Trophäen, wieder errungen von nnsern

Brüdern, treffen heute ans Paris in unserer Mitte ein. Laßt es uns

mit Ehrfurcht und Bewunderung empfinden und unsere Freude laut an

den Tag legen, daß Deutsche ein Heer stolzer Fremdlinge gedemütlügt

haben, die auch n»s einstens tirannisirte».

Elberfeld, den l 2. Map l8 ! ü.

Der D) ber - B ü rger m eiste r

Brüning."

Wie sich »ach dem Siege der verbündeten Mächte auch hier in der

Mark sofort die Industrie wieder zu beben begann, beweist n. a. folgendes,

der Ar. lstl der „Elberfelder Allgem. Festung" vom Mittwoch, den

8. Jnny I8l4 entnommene Avertissement:

„Die seit vielen Jahren berühmte Gewehr-Fabrik in Essen, ist wieder

in voller Tbätigkeit, und werde» darin neu verfertigt: Gewehre, Flinten,

Büchsen, Earabiner und Pistolen; die Auftrage werden eingesandt an

Friedrich Wevcr in Schwelm, Grafschaft Mark."

Den Schluß der Sammlung mögen die den Nummern 68 und 66

der „Elberfelder Allgem. Festung" vom Donnerstag, den 6. und Freitag,

den ist. März !8lä, der Nnbrik „Miszellen" entnommene Artikel bilden.

Möchten sie dazu beitragen, die in den letzte» Jahren unserer Feit oft

recht geflissentlich über die Freimanrerey von einer Seite in breitere, der

Angelegenheit fern stehende Volksschichten getragene falsche Ansichten
zu klären!

„Neber die Freimanrerey."

„Achtzig Jahre sind es fast, daß die Freimaurerei nnter ihrer jetzigen

Hülle in Deutschland bekannt ist. Mancherlei Schicksale hat sie indes;
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erlebt. Angegafft und angestaunt, wie jede neue Erscheinung, ward sie
bei ibrem ersten Auftreten unter uns, von einigen mit hohem Enthusiasmus
und warmer Herzlichkeit aufgenommen und beschützt, von anderen mit
heftiger Wnth angegriffen und verfolgt, von Wenigen verstanden, von den
Meisten unrecht gedeutet. Ihre schätzbarste» Eingeweihten verloren indes;
nie die ruhige Besinnung. Der guten Sache vor Gott und Menschen
sich bewußt, ließen sie lärme» und toben vor den Fenstern ihrer Dalle»,
wer dazu sich geneigt fühlte; sie selbst aber lebten und wirkten, ans
gemnntert durch den Beifall in der stillsten Cammer ihres Herzens, nach
Manrerpslicht als gute Bürger und treue Unterthanen, für die Ausbreitung
des wahren menschlichen Guten fort. Selbst Machthaber und Obrigkeiten,
von ihnen verehrt als edle Menschen und Fürsten, die gewiß das Gute
wollte», schlössen mitunter ihre Tempel, durch welche, weil sie der reinsten
Sittlichkeit gewidmet waren, die Verbündete» das Wohl der Fürsten und
Staaten so gern hätte» befördern und erhöhen mögen, weil sie das Beste
zu thnn stets sich bestrebten. Immer indes; gehorchten sie ruhig und
schwiegen und überließen der Zukunft das Weitere. Wo je der echte Geist
der Manrerei auch nur geahnt ward, da überzeugte man sich bald, daß
politische und religiöse Meinungen ihm völlig fremd sind, und das; es
nicht nötlüg sei, ihre herrlichen Früchte zu vertilgen, ans Furcht des
Unkrauts, was wohl daneben aufschießen könnte, indem die pflegenden
Gärtner dieses zn jäten, soll anders die Pflanze gedeihen, selbst genötlügt sind.

Endlich hat die Zeit entschieden, und welche Machthaber es interessirt,
die können, wenn sie wollen, es leicht erfahren, daß der Maurer eine
große geheiligte Pflicht mehr habe, um der treneste Unterthan seines
Landesherrn zn sepn, um sich nie in Meutereien oder andere dem Staate
entgegen strebende Verbindungen einzulassen; das; er vielmehr dergleichen
Bestrebungen, unter welchem Namen sie sich auch ausspreche»mögen, der
angelobte» Pflicht gemäß durchaus mißbilligen, verdammen und ibne»
entgegenarbeitenmuß; daß er nur nach sittlicher Veredlung seiner selbst
und anderer strebt und keinen in seinem Glanben stört, weil er nur um
Dandlnngen und nicht um Meinungen sich kümmert; und das; er endlich
dem Zenker der Welt, wie den Lenkern der Staate» das Schicksal der
letztern einzig und allein überläßt, schon zufrieden, wenn er in stiller Ver¬
borgenheit Gutes zn befördern und durch geräuschloseTugenden des
Menschen und des Bürgers sich den Beifall seiner Obern zn erwerben weiß.

Schon in früheren Zeiten gehörten Schottlands und Englands Könige
oft dieser Verbindung an. Von jeher begünstigte sie Anstand, gemäßigte
Freude, Wohlthätigkeit in ihren Versammlungen. Ruhe und Friede sollte
im Innern der Herzen, beides auch, mit gesetzlicher Ordnung verbunden,
im Acnßern der Logen herrschen. Deswegen, und nicht um einen Dandwerks-
scherz zu üben, wird dabei der Hammer geführt. Symbolisch spricht durch
ihn das Gesetz, entfernt die gesetzlose Willkühr, und jeder gehorcht ihm
daher gern. Dem liebevollen Sinne der ältesten christlichen Kirche gemäß,
ward der Brndername eingeführt, um edle Menschen, sonst durch National,
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Neligions- oder StandeSverbällnisse ewig getrennt, dnrch Bruderliebe zu

verbinden, ohne übrigens außer den Versammluugcn die ander» Verhält¬

nisse des Vebens zu stören, ohne irgend das Niedrige gemeiner Vertraulich¬

keiten zu befördern, ohne das Schickliche zu hindern, ohne daß sie sich um

Streitigkeiten über Politik und Glaubenslehre bekümmern, die der echten

Manrerei durchaus fremd und zuwider sind, weil der Äiaurer nur darnach

streben soll, ein sittlicher Verehrer der Gottheit und in allen den Verhältnissen

des Staats, von innen und außen, ein treuer llnterthan desselben zu sepn.

Diese Grundsätze, diese Ginrichtungen veranlassten im 18. und lst.Jahr-

bnndert, daß, ohne anderer europäischen rubmvollen Herrscher zu erwähnen,

mehrere vorzügliche deutsche Fürsten und Prinzen sich als Maurer auf¬

nehmen ließen, hier zwanglose, reine, gemäßigte Freude, Glück und oft

Trost gegen die Stürme der Zeit fanden, lim die Weihe zu empfangen,

reiste der Herzog von Wthringen, nachheriger staiser Franz I., nach Holland

und England. F riedri eb d e r E inzige gehörte dieser Verbindung an ; ehren¬

voll sübrte er selbst den Hammer und nahm selbst Prinzen des preußischen,

brannselnveigisehen und bolsteinisehen Hauses auf. Es giebt kein einziges

Fürstenbaus in Deutschland, ans welchem nicht Prinzen Maurer wurden.

Ein Fürst, unsterblich durch seine Unterstützung der Wissenschaften und

stünste überhaupt, dnrch Schutz berübmter und verdienstvoller Männer, die

unter seiner Regierung lebten und zugleich der Stolz dieses Bundes waren,

dessen Residenz oft deswegen das deutsche Athen genannt ward, und noch

ist, sder Herzog von Sachsen-Weimar,) ist Mitglied desselben und beehrt

ibu mit seiner Huld. Auch die ausgezeichnetsten Prinzen hielten es für

eine Ebre, sich an ihn anschließen zu können, weil es' sein Zweck ist, die

auserlesensten Menschen zur gegenseitigen Veredlung, zur möglichsten Ver¬

breitung des MTnschenwohls zu verbinde», und wen» er auch, wie es bei

allen menschlichen Dingen nicht zu vermeiden ist, bisweilen das Unglück

bat, unwürdige Brüder zuzulassen, sich doch immer trösten kann, daß viele

der Edelsten sieb in seinem Sebooße befinden, und daß auch unter zwölf

Aposteln sogar ein Verräther sieb einschlich.

Die schönsten Züge großmütbigcr Bruderliebe zeigten sich oft durch

diese Verbindung im erbittertsten stampfe blutiger st'riege, mit denen das

Menschengeschlecht geplagt ward. Die darüber verbreiteten Sage» führte»

auch manche tapfere strieger in den friedlichen Bund ruhiger Maurer. —

Mancher Vater und Freund seines Volks, unter ihnen der viel zu früh

gestorbene Herzog Georg von Meinungen, führte den Hammer und weihte

Rndolstadt's letztverstorbenen bieder» Fürsten und seinen noch lebenden

Bruder ein. Brannschweigs Ferdinand, der lorbeervolle Held des sieben-

jährigen strieges, lebte viele Jahre lang nur für Manrerei, immer wohl¬

wollend und »ach Menschenglück strebend, wenngleich nicht immer in seinen

edlen Bemühungen glücklich. Ihm zur Seite, und sein treuer Freund,

ging der noch lebende menschenfreundliche Vandgraf st arl von Hessen-stassel

in Schleswig den nämlichen Weg, noeb immer der Manrerei hold und

geneigt; anderer edlen Fürsten nicht zu gedenken.
6
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Mit de» schönste» Worte», die je ei» Fürst »»d Maurer gesagt hat:

„Ick bin ei» Meiisch »»d mnß Mensche» helfen!"^' ging Leopold von

Brannschweig dem Tode in de» Welle» entgegen. Der über alles Lob

erbabene Herzog von Gotha, Ernst It., dem Seebergs Sternwarte »nd

so viele andere rühmliche Handlungen ein »»vergeßliches Andenken bei

seinen Nachkomme» sicher», — lange tbätig sür diesen Bund, schrieb

einst ans voller lleberzeuguug: „Die Freimaurerei ist ein Band der Liebe

nnd des Wohlthuus, »wlehes Menschen von allerlei Stande» »nd Neligione»

»nter dem thenren Brudernaine» vereinigt, »m dnrck Tugenden das allgemeine

Wohl »nd die Glückseligkeit der Mensehen zu befördern."

Einiges ist Gottlob dnrch sie geschehen. Vieles ist noch zu thnu

übrig. O daß reieltlieb in Erfüllung ginge, was Herder, faueb der ihrige),

von ihr sagte: „Wohin die Gesetze nicht reiche», wo die bürgerliche

Gesellschaft den Armen nnd Bedrückte», das »»erzogene Aind, de» taleut

vollen Jüngling, den gekränkten aber fortstrebenden Vater, die sorgenvolle

Mutter, die blöde Jungfrau vergesse» oder verlasse», da tritt der Dienst

dieser Unsichtbare», als rat- »nd talentvolle Hülfs »nd Schntzgeister

ein. - Das Gebeimniß spricht sich selbst ans, stillschweigend', anders

muß eS sich nicht ausspreche» wolle». Wer wird hervortreten und sagen:

Ich bin ein Versorger »nd Pfleger der Mensebbeit! höchstens wird er

sagen: Ich wünsche es zu sepu, ich strebe darnach, es z» »'erden. — Er

bandelt nnd schweigt. - Das Bescheidene: Ich bi» ei» Mensch, nichts

Menschliches ist mir fremd, ist der Spruch der Gesellschaft', ibr Svmbol,

ei» »»vollendeter salomonischer Bau: Seil»' beiden Säule» beißen Weisbeit

und Stärke." — c-, ° ,
Eng?»'!»! mu:

III. Tie ersten Dktvbertage des Lahres

Seit dem Friede» zu Preßburg, 2(i. Dezember 1805, glaubte Napoleon,

nun auch Preußen, dem er die Absicht, sich ans die Seite Oesterreichs nnd

Rußlands zu stellen, nicht verzeihen konnte, nickt mehr schonen zu brauchen.

Vergebens hatte er versucht, diesen Staat, der seine seit dem Basler

Frieden beobachtete Rentralität weiter bewahre» wollte, dadurch auf seine

Seite zu ziehen, daß er ihm Dannover anbot. Ans Napoleons aus¬

drücklichen Befehl hatte Bernadette Preußens Neutralität verletzt, indem

er mit seiner Armee durch das Anspachische zog, und dieser Schritt war

um so willturlieher, da Friedrich Wilhelm III. dem russischen >iorps,

welches den Oesterreichern zu Hilfe kommen wollte, den Durchmarsch

durch seine Staaten verweigert und Truppen an die Weichsel entsandt

hatte. Das Berliner .ztabinett ließ sich, wie Napoleon es gehofft hatte,

dnrch diesen Gewaitstreich thatsächlich nicht bis zn einer sofortigen Kriegs

erklärung und zum Beitritt zur III. Hoalitio» reizen, sonder» erklärte nur,

fortan auch den Feinden Napoleons sein Gebiet nicht länger verschließen

Nach anderen: „8ch bin ei» Mensch, nnd hier giltS Menschen Leben!"
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zu »vollen; es begnügte sich mit Entschuldigungenund mit dem Versprechen
eines Ersatzes des verursachtenSchadens. Erst nach Napoleons Erfolgen
gegen Mack H21. Oktober l805> rückte Preußen im Stillen der Koalition
näher, ohne jedoch seine Neutralität ausdrücklich aufzugeben. Duroe,
welcher von diesen Verhandlungen Kunde erhalten hatte, verließ am
l. November Berlin, am 3. November l805 wurde zwischen Friedrich

mlbelm III. und Alexander I ein geheimer Vertrag abgeschlossen,und
m der Nacht des 5. November reichte» sich das preußische Königspaar
und der Kaiser von Nnßland über dem Grabe Friedrichs des Großen die
Guide zu anfrichtigemBunde. Doch anstatt sofort loszuschlagen und den
Oesterreichern und Nüssen dadurch Kuft zu schaffen, daß die am Main
zusammengezogenen preußische» Truppen gegen den Nhein vorrückten,wurde
der KabiuetsmiuisierGraf v. Daugwitz in das französische Hauptquartier
entsandt, um einen Vermittelungsversuchanzustellen und den Kaiser der
Franzosen zu einem billigen Frieden zu bewegen. Dieser aber wies
v. Dangwitz an Talleyrand und beeilte sich indessen, Oesterreich und
Nnßland niederzuwerfen. Nachdem ilun dies in der Dreikaiserschlacht bei
Ansterlitz, 2. Dezember 1805, gelungen, am li. Dezember Waffcnrube
bekannt gemacht worden war, und v. Daugwitz in einer zweite» Unter¬
redung mit Napoleon am 7. Dezember sich wieder auf spätere Zeit hatte
vertrösten lasse», war es leider vergeblich, daß Alexander I. dem Könige
von Preuße» die Verfügung über seine Armee anbot, wenn er den Krieg
gegen Frankreicb beginnen wolle. — Am l 3. Dezember bewilligte Napoleon
dem Grase» v. Daugwitz eine dritte Unterredung und stellte ihn nun vor
die Alternative, sieb in wenigen Stunden über Krieg oder Frieden zu
entsebeiden. Wenn Preußen den Frieden »volle, müsse es Anspach, Cleve
und Neusebatelgegen Dannover und einen Landstrich von 20000 Seelen,
den es von Bayern zur Abrunduug Bayreuths erhalten würde, abtreten.
Der eiugesebüchterte preußische Kabiuetsminister unterzeichnete am 15. Dez.
den ans dieser Grundlage fußenden Vertrag zu Brünn, und dieser Vertrag
wurde naeb einigem Schwanken vom preußischen Kabinette ratifiziert;
doch erklärte Friedrich Wilhelm III., .Dannover nur provisorisch bis
zum Abschlüsse eines allgemeinenFriedens besetzt halten zu wollen. -
Weitere Verhandlungen sollten in Paris gesfflogen »verde». - Als
Oesterreich von dieser Konvention Knude erhielt, beeilte es sich, den ein¬
gangs erwähnken Preßburger Frieden zu schließen, durch den es fast um
allen Einfluß auf Deutschland und Italien gebracht wurde, 1209 Pul.
Kandes mit mehr als 2^/z Millionen Einwohner verlor, Napoleon als
König von Italien anerkannte n. s. w.

Als v. Daugwitz im Januar 180i! nach Paris kam, war Napoleon
entschlossen, Preußen mit England zu entzweien, und er drang ihm am
!5. Februar einen am 9. März in Berlin bestätigten Vertrag ab, dem¬
zufolge Preußen die definitive Besitznahme Da»»iovers erklären und die
sogenannte Kontinentalsperreannehmen mußte. Am l. April 1803 erschien
das preußische Patent, welches .Dannover für eine» Teil des preußischen

6-
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Staates erklärte. Sosort ordnete Großbrittanien strenge Repressalien
an, und am ll. Juni I8U6 erfolgte die förmliche Kriegserklärung an
Preußen, die aber einen tbätlichen Angriff nicht zur Folge batte, da man
in (England zwischen Friedrich Wilbelms II!. Handlungsweise und
seine» geheimen Absichten und Wünschen, die nichts weniger als franzosen
freundlich waren, zu unterscheiden wußte.

Schon am 15. März 1806 verlieb Napoleon Eleve, Berg und (Unlieb,
aus welchen Ländern er das „GroßherzogtnmBerg" gebildet batte, seinem
Schwager Mnrat, während der Marschall Aler.ander Berliner am Nil. März
Nenfchatel erhielt.

Anspach wurde von Bernadotte für Bayer» in Besitz genommen,
obne daß dieses den früher ausbednngenen Landstrich von LUUUU Seelen
zur Abrnndung Bayreuths an Preußen abtrat.

Während ferner Napoleon durch Begründung deo Rheinbnndeo
flu oonköcksrutionäu Ilbin) das südliche und westliche Deutschland in
seine »and bekam, unterhandelte er gegen Preuße» insgebeim mit Fop,
indem er, eine Aussöhnung mit England suchend, niebt nur Malta als
englisches Eigentum anerkannte, sondern auch versprach, daß dao von
Preußen besetzte Hannover unter Georgs II!. Herrschaft znrückkebren
solle. — Ferner wurden trotz Preußens begründeter Einwendungen die
Abteien und Stifter Essen, Werden und Elte» von Mnrat gewaltsam
für Berg in Besitz genommen, Preußen von Napoleon ans das Gering¬
schätzigste behandelt, aneb Wesel nicht dem Großberzog von Berg über
geben, wie das übrige Eleve, sondern zur 25. französischenMilitairdivisio»
geschlagen. Auf diese Weise hatte Napoleon den ehemaligenHort West
falens in ein stets Gefahr drohendes Einfallsthor verwandelt, und w i e
er Preußen früher durch die ihm aufgedrungene Besitz¬
nahme Hannovers mit England verfeindet hatte, wollte
er es jetzt zur Annahme einer Stellung bewegen, die ihm
neue Schwierigkeiten bereiten und es in weit aussehende
Verwickelungen bringen konnte. Schon im Februar I8U6 hatte
er (gegen v. Haugwitz) den Gedanken an einen norddeutschen Bund
hingeworfen, an dessen Spitze Preußen mit dem Kaisertitel treten solle.
Friedrich Wilhelm III. lehnte bei seinem schlichten, geraden Sinne
diese äußere Erhöhung seiner Würde ohne weiteres ab, zeigte sich aber
für die Stiftung eines Bundes, der die Sicherheit seines Landes vermebre»
konnte, empfänglich. Aber während das preußische Kabinett zur Verwirk¬
lichung dieses Planes mit Dänemark, Sachse» und Knrhessen in Unter¬
handlung trat, riet 'Napoleon im Geheimen dem Kurfürsten von Hessen
von der Teilnahme am norddeutschen Bunde ab und versprach ihm, wenn
er dem Rheinbündebeitreten wolle, Fulda, das dem mit dem preußische»
Königshanse so nahe verbundenen Fürsten von Dramen zngehörte. .'«»gleich
ließ er die Hansastädte von dem Anschlüsse an Preuße» abmahnen.

Diese beispiellos ränkevollc und hinterlistige Politik Napoleons
und der ebenso schamlose als gewaltsame Ländertanschund Länderschacher



— 85 —

lies; a»eb in den Bewobuern der ??> ark die n»r allzu begründete Befürchtung

auftauche» und liegen, auch sie würden einst das Schicksal Cleves und

anderer preußischer Länder am Rhein teilen. Die Deputierten des

'Märkischen Süderlandes richteten deshalb am lll. Marz l8ll<! die tvieder

lwlt rübmliebst genannte, von dein Prediger Job. Friedrieb Möller

in Clsev verfaßte Bittschrift" an den völlig Friedrich Wilhelm III.,

i nd als diese unerklärlicher Weise unbeantwortet blieb, am 18. Mai die

zweite. Ans diese erfolgte, cl. d. Charlottcnbnrg, den l.Jnli 181)6, die

Antwort des Königs. — Jutzviseben lief von dem preußischen Gesandten

in Paris, dem Marquis von Lnecbesini, die Nachricht ein, daß Napoleon

damit umgebe, Schlesien dem Kaiser von Destcrreieb und das preußische

Polen dem Großfürsten Co» st antin anzubieten. Ausschlaggebend aber

wurde für de» preußischen Bof, daß von London die sichere Knude kam,

Napoleon babe dem englischen Ministerium wäbrcnd der letzten llnter-

bandlnngen die Zurückgabe.Hannovers, zu dessen Besitznahme er Friedrich

Wilbelm !!I. vorber veranlaßt hatte, als etwas leicht Ausführbares in

Aussiebt gestellt. Biese Kränkung konnte Preußen obne Crniedrignng in de»

Augen der Welt nicbt geduldig binnebinen. Am Ii). Atignsl 1806 erließ

Friedrieb Wilhelm III. den Befebl, die Armee in Bewegung zu setzen.

Napoleon wie sein geriebener Minister Tavllerand fühlte» sicher selbst

in ibrem verhärteten Genüssen die Unlauterkeit ibrer abscheulichen Ränke

gegen einen .üönig, den allein aufrichtige Friedensliebe bestimmt hatte, die

Sache der zweiten und dritten Coalition gegen Frankreich nickt auck zu

der Preußens zu macheu, und die Furcht, es möchten sieb alle erleuchteten

Männer Deutschlands auf Preußens Seite stellen und die ans „Teile »nd

berrsehe!" binanslausende Politik Frankreichs durchschauen »nd verurteilen,

veranlaßte» weitere, namentlich ans Deutschland berechnete Lügen Artikel,

welche Neebt in Unrecht verkeimten, Preußen als ränkevollen Friedensstörer

und Frankreich als Bort der Gerechtigkeit und lange getäuschten auf

richtigen Freund Preußens erscheinen lasse» sollten.

Nack dem preußischen Manifeste vom !>. Dktobcr l806 mußten die

biesigen Jeitnngcn, n. a. „Der Beobachter" sKoln, Sonnabend, den

Lll. November 1806, Nr. l ä6!)), einen „vollständigen Auszug aus der

so eben zu Paris erschienenen Antwort auf das preußische Manifest, so

wie ibn ein geschätztes französisches Blatt lieferte s!)"," mitteilein

„Der .üönig von Preuße», heißt es, debntirt im Manifeste damit,

daß er erklärt, die französische Politik sev seit 15 Jabren die Geisse! von

Curopa gewesen. Wenn diese Gesinnungen sieb von sebr lange ber sehreiben,

so muß die Freundschaft Preußens gegen Frankreich sehr lebbaft »nd seine

Geduld sebr groß gewesen sein, »in 15 Jahre lang das, was es eine

" Dieselbe ist abgedruckt, wie auch die zweite vom 18. Mai G66 und die
Autwort des üomgS vom I. Fnli l866 im <>. Fahrgange unseres BereinSbuchcS
S 22-2! und S cht, wo man nachzulesen belieben wolle. Sie finden sich auch
in Nr. des „Westfälische» Anzeigers" vom Dienstag, den 22. Fnli 1866.

" Paris, Montag, den 21. November 1866.
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Geisse! nennt, so rnhig haben anwachsen zu sehen. Diese späte Rene
beweist, daß von allen Mächten, die sieb seit >5 Jahren bekriegen, die
einen in der Toleranz Preußens »nr einen Ealcül von Egoismus nnd die
ander» eine lange Reihe von Vcrräthcrey finden müsse».

Wenn der König von Preußen die Beweggründe seines Mißvergnügens
von so fern hcrschreibt, so gicbt er Frankreich das Recht, ihm ins Ge
dächtniß zu rufen, wie er zuerst die gemeinsame Dache der Fürsten im
Jahre 1792 verließ, wie unwürdig man in seinem eigenen Lager die Per
thcidiger des Thrones bebandelte, und wie sein Abfall die erste Sanetion
einer so gefährlichen Neuerung war.

In der That, da weder die Hinrichtung Ludwigs XVI., »och die
Verjagnng des Statthalters, eines Verwandten des Königs, noch die
Wegnahme Hollands, noch die Fortschritte eines Systems, welches alle
Monarchien bedrohte, die Freundschaft erschüttern konnte, die Preußen
gegen Frankreich hatte, da man seinen (Gesandten vor allen andern bey
den Gelagen skZuugusts civiguos) erblickte, wo man den lintergang der
Könige schwur, so konnte man glauben, daß die Anhänglichkeit Preußens
alle Proben aushielte, (sie!) —

Man wird erstaunen, wenn man erfährt, daß das Berliner Eabinet
die Vergrößerungen, die man über andere Staate» gemacht hatte, als
persönliche Unbilden ansieht, denen es doch wirksamer helfen konnte, wenn
es glaubte, daß diese Vergrößerungen ungerecht seven. l! )

Frankreichwollte anfänglich nur Frieden; aber seine Sicherheit vew
langte, daß es sich Alliirte aus Ländern machte, die es als Eroberungen
behalten konnte. Seine Feinde, die immer gegen es eonspirirtcn, brachte»
es dahin, immer neue Vortheilc zu erhalten. Der König von Preußen
bat oft die Rechtmäßigkeit der Mittel, die Frankreichergriff, anerkannt.
Hatte er nur die Absicht gehabt, von dem Schwäeberwerden der krieg
führenden Theile Nutzen zu ziehe», oder seine Unthätigkeir tbener z» ver
kaufen, so schickte es sich nicht für ihn, sich ißt über die Wirkungen eines
Systems, das es unterstützte,zu beklagen. Wenn die Politik Frankreichs
eine Geißel in Europa ist, so kann Europa ihn anklagen, ein Mitschuldiger
gewesen zu scyn; seine Aeußerung, wenn sie gegründet wäre, würde ihm
nur die Schande zurücklassen, einen guten Theil angesehen zu haben, nnd
die Niedrigkeit, es verrathcn zu haben.

Ganz Europa weiß es, Frankreich setzte nnr regelmäßige Maßregeln
den Eonspirationen, Meuchelmördern nnd treulosen Angriffe» entgegen.
Es hätte die eroberten Länder behalten können; Brandenburg hatte niebt
mehr Rechte für den Besitz von Schlesien; es hatte keine so rechtmäßigen
bey der Theilnng Polens. Doch wollte Frankreich lieber Alliirte, als
neue Provinzen haben.

Das Schicksal .Hannovers spielt eine nicht minder sonderbare Rolle
in dem preußischen Manifeste. Der König beginnt damit, sich über Er
eignisse zu beklagen, die aus Dannover eine preußische Provinz machten,
und doch ergrimmte er über die Idee, es herauszugeben, (sie!) Seine
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traurige » nd elende Politik laßt ihm auch hier nichts übrig, als sei»
Unrecht einzugestehen, Gr sagt, daß er tlnreeht gehabt habe, den Ginfall
in Hannover geduldet zu haben. Gr gesteht ein, daß er dein .Pos von
Vondon anbot, sich zu wndersetzen, daß aber dieser Dos die Bedingungen
abgeschlagen habe. Giue unglückliche Ütolle ohne Aufhören »m das, >vas
mn gerecht glaubt, .Pandel zu treiben und seine Unthätigkeitdem zu ver

>se», von dem man am meisten hofft oder fürchtet,
Gine Koalition lff'lie in> verflossenen Jahre) bildete sich, Prcnssen

ügnrirt i» de» Disenssionen, aber es erscheint nicht auf dem Schlachtfelde.
.)» London sclnant die Oppositions-Parthey, daß Oesterreichund Rußland
nichts Nützliches ^-'kuie den Bevtritt Prenssens tlum könne», und die
Minister geben mehr als Doffnnngen. In Wien und Petersburg giebt
man positive Versicherung; in Berlin läßt die rührende Zusammenkunft
mit Kaiser Alepandcr keinen .ffveifel an einer Mitwirkung übrig. Während
das prenssiscbe Kabinet noch unterhandelt, beginnt der Krieg, und das
Schicksal Oesterreichs ist vor Ulm entschieden,

Oa war es, als eine französische Division durch das Gebiet von
Anspach, schnell, mit srenndschaftlichstem Benehmenpassirte, blos ans NM
»n Bewegungen auszuführen, von denen die Sicherheit der Armee abhing.
A'ie hatte ein Durchmarsch,mit so vieler Ruhe ausgeführt, unter freund
schaftliehc»Pöicn etwas anderes als Grklärnngenhervorgebracht.Oesterreich,
Prenssen haben davon mehrmals Bevspiele gegeben stz), aber es ist leicht
zu seh», warum Prenssen plötzlich so kitzlich über den Punkt der Neutralität
wird.

Bis itzt hatte es sich heimlich über den Unfall eines OberlchnSherr»
gefreut, den es als eine nebenbuhlerische Macht ansehen wollte; es hatte
förmlich an der Grniedrignng Oesterreichs gearbeitet. Doch von nun an
zitterte es über das Uebergewicbt, welches lü Jahre lange Siege der
französischen Macht gegebe» hatten. Seine gewöhnliche Politik verschluckte
auch diese llnbild, die eS nur in Strömen von sranzösischem Blute aus¬
waschen z» können glaubte. Im Augenblicke, wo man es ans das Schlacht¬
feld ankomme» zu sehn glaubte ) wörtlich!), bot es, wie das Manifest sagt,
den Goalisirten sich zum Organ des Friedens an. Aber in einem be¬
ständige» Widersprucheseiner Worte mit seinen Pandlnngen, unterschrieb
es heimlich den: 8. November die Verpflichtung, sich mit den Nüssen und
Oesterreichern z» vereinigen. Ohne stweifel hätte Frankreich, wenn Prenssen
den Vertrag getreu erfüllt und seine Armee unmittelbar vorgerückt hätte,
sieb über eine so schnelle Veränderung beschweren können; aher es wäre
doch zum wenigste» ein offener, biederer Krieg gewesen. Der König war
aber vorsichtig. Die Gefahren, die er noch in der Ausführung seiner
Naclw sah, mässigten seine Ungeduld. Die große Armee nmrschirte siegreich
in Wie» ein, aber eine andere französische Armee bedrohte Franken, und
welches Gewicht Prenssen auch ans die Gntschliessnng legt, die es nehmen
konnte, das Schicksal Frankreichs hing nicht von Prenssens Politik ab.
So siegte seine Klugheit. Gs erschien auch diesmal unter den kriegführenden
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Mächten nur ein Gesandter statt einer Armee, und dieser Gesandte, .» enge

eines entscheidenden Sieges, kam »nr an, nm eine Allianz zn nnterzeicbnen

und Zeuge vom Frieden von Preßbnrg zu sevn.

Vis jetzt hatte Prenssen Frankreich nicbts persönliches vorzmverfe»,

als den Durchmarsch durch das Anspackisebe. Es bat sieb aber in Worten

zum Netter von jenen erHobe», die von ibm Handlungen verlangten; aber

es empfindet die Demütigung, von allen Machten in einer Nolle mißkannt

zu werden, die sieh für es niebt schickt. Es steht ihm übel, für jene zn

Vlaidiren, die es zu vertbeidigen abgeschlagen hat.

Nach einem so krummzügigen Betragen zog es doch große Vortbeile

von einem Kampf, in den es nicht eintrat. Es vertausckte drep kleine

Provinzen gegen die Erlanbnisi (!), Dannover wegznnebmen, seit langer

Zeit der Gegenstand seiner Gier. (?) Dieses wagt es jetzt nicht einzn

gestehen; es geht über eine Coneession, die es verlangt, sollieitirt (?) und

über die Frankreich nicht stipnlirt batte (?), als ein Zulassen von seiner

Seite, leicht hinweg. Doch ließ es .Dannover gleich in seinem Namen

verwalten, seine Wappen anlegen, es übte alle Sonverainitätsrecbte ans.

- Nachdem der König einige Monat diese Rechte in Dannover ausgeübt

hatte, begann er dem König von England zn bezeugen, daß es ihm leid

thäte, genöthigt zn sepn, sein Erbgut zn behalten. Er schien mehr niebt

als einen temporairen Besitz zn verlangen, und bald wird man sehen, daß

das die stärkste Beschwerde ist, daß England den Frieden mit Frankreicb

ans die Basis eben dieser Rückgabe selbst, die der König so sehr z»

wünschen schien, vorgeschlagen hat. (sie!)

Das Berliner Eabinet beklagt sieh, daß der Friede» von Preßbnrg

ganz zu Gunsten Frankreichs ist; ei» sonderbarer Vorwurf. Die gewöbm

liehe Wirkung des Sieges ist sie nicht, dem Sieger Vortheile zn ver-

sckaffen, und doch erhielten unsere Feinde bevnab(!) Alles wieder, was

sie verloren hatten. Die Arrangements, welche nach dem Preßbnrger

Friede» gemacht wurden, waren nur Combinationen, die nötbig waren,

nm dessen Ausführung sicher zn stellen. Die Churfürsten rissen sich vom

deutschen Reiche los (?), und der Kaiser hatte das Recht, einen Titel

abzulegen, der für sein Hans seit einem halbe» Jahrhundert nur eine

Quelle von Widersprüchen und Gelegenheit zu Kriegen war. Diese Sacke

war Prenssen ganz fremd, welches doch das erste Beispiel eines Abfalls

und einer beständigen Rebellion gegen seinen Kehnherrn gegeben batte.

Nichts artiger, als den König die Zernichtnng einer Würde bemitleiden

zu hören, die er schon seit langer Zeit zn einem Schattenbilde zn maeben,

arbeitete, deren Vorrechte er beständig bekämpfte, und deren Erniedrigung

und Unfälle er heimlich ermuntert hatte. Der König betrachtet das Ver¬

weilen der französischen Truppen im südlichen Deutschland als eine

Besehwerde; aber er verstellt sieh: „er null sich mit seiner alten Rolle

begnügen, er will ans eine Epoche, die sich berechnen läßt, Truppen

erhalten, derer Europa mehr als jemals nöthig hätte." So war also

kaum der Frieden in Preßbnrg unterzeichnet, als man die Epoche voraus
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sabe, Ivo sieb der .Lrieg wieder entzünden würde. i)Nan erwartete nur

eine» günstigen Augenblick, man wollte den Löwen einschläfern.

Was die Nordische Konföderation betrifft, so schmeichelte sie dem

Könige von Prenssen so sehr, daß sie ihn lange Zeit die Gefahr nicht

sehen ließ, die er nachher in der Rheinischen Conföderation fand. Man

könnte fragen, durch welche Thaten dieser Stolz entstanden, ans welche

Rechte er gegründet wäre. Prenssen hatte nichto anzuführen, warum es

seinen Einfluß ans unabhängige Staaten ausdehnen wollte; man bedrohte

es nicht, es hatte nie das Schwert zu ihrer Vcrtheidignng geführt, seine

Herrschaft war für ihre Sicherheit nicht nöthig. Wenn sein Zweck war,

eine ähnliche Konföderation der Rheinischen entgegen zu setzen, so hieß

dieses ewige Kriege zubereiten und Europa von dem friedlichen Zweck zu

entfernen, der den Gegenstand des unter französischem Schutz gebildeten
Bundes war.

Die hanseatischen Städte, die seit langer Zeit den Neid Prenssens

erregen, verdanken Frankreich ihre Unabhängigkeit. Sic sind die Nieder¬

lage des europäischen Handels, so lange aber, bis der Handel allen Völkern

gemein wird, ist es nothwendig, daß sie unter dem Schutz und der

unmittelbaren Aufsicht der Macht stehen, die beauftragt (?) ist, den

Handels-Despotismns zu zernichten, (sie!)

Die Reclamationen Prenssens waren so lange Zeit unter freundschaft¬

lichen Formen bedeckt, daß .Laiser Napoleon sich täuschen mußte. Endlich

aber öffnete» die Schonung, die es gegen den Hof von St. James affectirte,

die Negotiationen, die es mit Rußland anknüpfte, die Stellung der

preußischen Armee ans einen ausserordentlichen Kriegsfuß, die Hartnäckigkeit,

mit der es die Räumung Deutschlands von französischen Truppen vor dem

vollkommene» Vollzug des Preßbnrgcr Friedens verlangte, die Augen.

Der .Laiser antwortete mit Festigkeit; aber er behielt bis ans Ende die

Rücksichten, die seine Feinde ihn verlieren zu machen suchten.

Nicht zufrieden, das Signal zum Kriege für den 8. Dctober gegebe»

zu haben, ließ das Berliner Cabinet den 9. ein verwegenes thörichtes

Manifest erscheinen. Der Kaiser war aber eher besorgt zu überwinden,

als ans es zu antworten. Jtzt aber kann Frankreich Prenssen fragen,

welche Nation sich mehr von der andern zu rühmen habe? Welche falsch

und treulos war? Frankreich stand schon seit liiiiti Jahren unter den

ersten Mächten der Welt, als die Markgrafen von Brandenburg »och nicht

unter dem Range der gekrönten Häupter standen. Die preussische Monarchie,

so plötzlich erhoben, und zwar durch so zwcydeutige Erwerbungen, hatte

Frankreichs Schutz gegen die deutschen Kaiser nöthig. (?!) Kaum aber

war sie im Stande für sich selbst zu bestehen, als sie dahin strebte, die

Macht zu zernichten, die sie vertheidigt hatte. Die französische Revolution

brach ans. Da war es, als Preußen zuerst die Sturmglocke zog, die

Könige zum Eongreß nach Piinitz rief »nd zuerst den Tractat unterschrieb,

der Frankreich theilte. Sobald es aber sah, daß diese Theilnng schwerer

war, als jene Polens, so verließ es das Project eben so schnell, als es
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dieses gefaßt battc »nd börte seitdem nicht auf, die solideste Freundschaft

gegen jenen Staat zn versichern, dessen Verderben es geschworen batte,

Es war innner das nehmlichc snämliche!) Softem, Prenssen dachte, das;

Deutschland und Frankreich sieb zu seinem Frommen bekriegen sollten, und

die ersten Feldzüge bewiese» die Nichtigkeit seines Vlickeo, Endliel^ ermüdete

aber seine dunkle Politik die Mächte, und sobald es ans seiner Neutralität

treten wollte, verlor es alle seine Vorthcile. Was ist ihm nun von so

vielen Anmaßungen, Projeeten »nd Vcrräthereven übrig? Sieben Tage

eines offenen Krieges habe» das Werk einer hundertjährigen listigen Politik
umgeworfen," — —

Dies ist die in mehr als einer Beziehung noch heute für jeden

Deutschen wirblige französische Antwort auf das preußische Manifest vom

9, Dktober 1809. Eines Kommentars bedarf dieselbe nirbt, da inzwischen

die wahre, unverfälschte Geschichte längst ibr nnbesterlilirbeo Urteil gefällt

hat. Es gilt ja auch auf dem Gebiete der Profangesebiebte, die n»r

unsere bedeutendsten, erlenrbteteten Männer objertiv zu schreiben berufen

sind, im gewissen Sinne das Wort:

„Einst werd' ich es im Licht erkennen,"

Der kurze Schluß dieses Elaborato, einst bestimme, deutsche Gemüter

in die Irre zn führen und Frankreichs Glorie leuchten zu lassen, wird

sogleich folgen, —

Llnpso tempore ernteten auch Napoleon und Tallevrand die

Früchte ihrer Saat,

Es gab am preußischen Hofe eine Kriegspartei, die sieb über Napoleons

Genie, die Tüchtigkeit seiner Generäle und Soldaten, wir über die damalige

Lage und Stärke Preußens völlig täuschte. Pi ibr gebörkm Prinz Ludwig

Ferdinand, ein Neffe Friedrichs des Großen, die Generäle Nüchel »nd

Schmettau », a, — Sic gewann jetzt die Dberhand,

Der unglückliche Ausgang des Krieges im Jahre l806 machte eo

dem siegreichen Feinde leicht, diese Männer zu verböhnen und zn verspotten,

und selbst in dem nichtprenßischen Deutschland fanden sieb Stimme», die

nach dem edlen Grundsätze handelten: „Ein Vivnl dem Sieger! INwmU

dem Unterlieger!" — Jene letzteren beschämt der Schluß des vorhin

angezogenen Pariser Artikels vom Montag, de» 2K. November l 809:

„Die meisten von denen, die so viele Drangsale über Prenssen

gebracht haben, haben das Unrecht ihres Lebens durch einen ehrenvollen

Tod ersetzt. Sic haben ein schönes Bevspiel gegebe», »nd ihre Soldaten

sind nicht obne Rubi» vor der Tapferkeit Frankreichs gewichen;" — doeb

dann zeigt sich wieder der Pferdefuß, die Klaue des bockhörnigen Satanao:

„aber die Moral dieses Cabincts war einst ein Aergerniß für ganz

Europa, und auch andere als der Sieger können über seinen Fall sich

freuen. Es ist Ueit, daß die Verbindungen der Sonveraine eine edlere

biedere Wendung nehmen. Frankreich wird dem Eontinent einen lange»
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Knoden geben sL!), die Gefabren, die es gefunden hat, haben es nicht

anfgebalten, »nd die Feinde, die ibni jetzt noch übrig sind, können es

nicht schrecken." —

Die Mitglieder des Berliner Kabinetts, welches bisher für die Er-

baltnng des Friedens gearbeitet hatte! (v. .Hangwitz, Schulenburg und

Lombard >, wurden als Feiglinge und Verräter angesehen. Dein französischen

Gesandten Laforüt ward öffentlich Trotz geboten. - Der König hielt sich

von diesem Taumel fern, was aneb lAapolcon in seiner Weise später

öffentlich anerkannte.' ' — Gr sandte den General v. Knobelsdorf, — einen

feste», biederen Gharakter ohne besonderes diplomatisches Talent, — mit

einem Ultimatum nach Paris, forderte die Rückkehr der französischen Armee

über de» Rhein, das Abstehen von der Verhinderung des norddeutschen

Bundes, die Wiedererstattung der Abteien Elte», Essen und Werden und

die Ablösung Wesels von der 25. Militair-Division.

Eine Antwort ans diese Anträge wurde im preußischen Hauptquartier

bis zum 3. Oktober erwartet. Napoleon „war aber eher besorgt zu über¬

winden, als darauf zu antworten."^

Preußen wurde jetzt, fast allein stehend, zu einem Sehritte gezwungen,

der, ein Jahr früher gcthan, vielleicht Frankreichs Uebermaeht Grenzen

gesetzt bätte. Seine inner» Anstände und Hceresciurichtungen waren damals

niebt der Art, einen Kampf mit einem so furchtbaren Gegner wie Napoleon,

an den Grenzen des eignen Landes, Ivo jede Niederlage tödlich werden

konnte, anfznnchmen mit auch mir einiger Aussicht auf Erfolg. — Die

zum Teil aus Ausländern zusammengesetzte Armee, von abgelebten Generalen

befcbligt, entbebrtc des geistigen Schwunges und konnte sieh in keiner Be¬

ziehung mit der Napoleons messen. Der alte Herzog von Braunsehweig,

welcher schon in den Rhcinfeldzügen von l799 bis 1796 gegen Dumonriez

und Kellermanu nur wenig ausgerichtet batte, erhielt den Oberbefehl gegen

einen Napoleon. Gr batte zwar ans Petersburg große Versprechungen

ans Hilfeleistung mitgebracht, und dem General Krnsemark, welcher noeb

im September in Rußland war, hatte Alepander I. 700l>0 Mann Hilfs-

trnppeu versprochen, doch konnten diese wegen der großen Entfernung

beim Anfange des Krieges nicht mitwirken. -

Sachsen, das obnebin niebt von einem besonderen Eifer gegen Frank¬

reich belebt war, stellte l 8—20 000 Mann gegen Napoleon, in Laueuburg

„Diejenigen die da glauben könnten, daß eine so große Unbeständigkeit
ein Mangel an Moralität von Seiten des Fürsten sey, würden sich sehr irren."
(Ooux <zui «npposaroivnt »UV t.'mt cke voi'kiitilitö tivnt d. UN <Z6t»ut clv me»-»lit6
Nu in pnrt du Urmen, »ni-vinnt cknus nun Annucls oi'i'nur.) — - - „und der König,

mitten unter diesen. Hin »nd .Vertreibe» entgegengesetzter Leidenschaften, im Mittel

punkte dieses Labyrinths von Fntrignen. schwankt unsicher umhcr. ohne nur einen
Augenblick aufzuhören ein ehrlicher Mann zu sehn " (— nt In i-M, nu miiinu ün
NN monvnmnnt ,In NU «ui» Iis VN cknllnin ck'i»ti'izr»v«, ilntln
il,v>>ntn1u, «nnk vnssnr un mnmnnt N'eten inuinotn iunumn.) — sUullntin <ln in
penn<in> nc-minn öl», t. UnmNnrA, in U (>vtvi!rn t896.)

vi', die vorstehende Antwort ans das prenß. Manifest. Paris, 2l. Nov. 18M!.
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rückte» ><>99 Schwede» ei», England nnterbandelre z»var mit Preußen

über ei» Bündnis, »»terinibm aber i» der Folge keine Diversion zu dessen

Gunsten, und das erschöpfte Oesterreich vergalt jetzt tKleicbes mit Gleichen»

nnd erklärte, nentral bleiben zn »volle».

Im September 1>d9<> zogen 9 preußische Arniee» gegen Thüringen

nnd Franke»» 49999 Mann kainen nnter Nüchel nnd Blüetzer von West¬

falen her; 79999 Mann gingen »nter Friedrieb Wilhelm I kl. »nd dem

Herzoge von Brannsehweig über die »nittlere Elbe, nnd 35999 Mann

rückten nnter dem Fürsten v. Hohenlohe ans Schlesien berbei. st» ihnen

stieß das saehsisebe Kontingent. Diese 3 Armeen sollten sieb naeb dem

Plane des Herzogs von Brannscbweig am Main vereinigen. Der

Kurfürst von Hessen stand zwar im Geheimen ans Preußens Seite,

wollte aber erst das Kriegsglück abwarten.

Napoleon bot znr Bekämpfung Preußens beinahe 299999 gediente

Soldaten auf »nd war sebo» bis Bamberg vorgedrungen, als er am

9. Oktober das preußische Ultimatum nnd ein Schreiben Friedrieb

Wilhelms I!I. erhielt.

Ans seinem Hantguartier in Bamberg erließ er am 9. Oktober folgende

Proklamation „an die Soldaten der großen Armee"»

„Soldaten!

Die Anordnung zn eurer Nückkebr nacb Frankreick» war schon getroffen;

schon hattet ibr euch den Gränzen genähert» Trinmpbfeste erwarteten encb,

und zn euerm Empfange hatte man in der Hauptstadt die stnbereitnngen

veranstaltet.

Aber während »vir uns mit so vieler st»versicl»t zurückzogen, schmiedete

man nnter der Maske von Freundschaft nnd Bündniß neue Nänke; das

Kriegs-Gesebrey ertönte zn Berlin; seit zwev Monaten wnrden »vir jeden

Tag mehr herausgefordert. Die nämliche Faktion, der nämliche Geist

des Verderbens, welcher nnter Begünstigung unserer inneren stwistigkeiten

vor 14 Jakren die Preußen in die Ebene» von Ehampagne geführt hat,

beherrscht ihre Rathschlüsse. Ist es nickt mehr Paris, welches sie ver-

brennen nnd bis auf den Grund zerstören wollen» so sind es heute die

Hauptstädte unserer Verbündeten, in welchen sie ihre Fahne aufzupflanzen

wabnen; so ist es Sachsen, welches sie durch eine» schändlichen Vertrag

seiner Unabhängigkeit zn entsage» zwingen nnd zu einer ihrer Provinzen

herabwürdigen »vollen; so sind es endlich euere Lorbeeren, welche sie euch

von eueren Stirnen reißen »vollen. Unsere Truppen sollen »vir aus

Deutschland zurückziehen! Die Unsinnigen! So möge»» sie dann wissen,

das; es viel leichter sev, die Hauptstadt zn zerstören, als die Ehre der

Kinder des großen Volkes nnd seiner Verbündeten zn beflecken. Ihre

Pläne wnrden ehedem vereitelt; sie fanden in den Ebenen von Eham

pagne Niederlage, Tod nnd Schande» aber die Lehre»» der Erfahrung



verstumme»; und es gibt Menschen, bev welchen das Gefühl des Hasses

und der Eifersucht nie erlischt.

Soldaten! deiner ist unter euch, welcher auf einem ander» Wege

als dem der Ehre nach Frankreich zurückkehren möchte; nur unter Trinmph-

bögen müssen wir dort einziehen. Wie! haben wir nur deswegen den

Jahreszeiten, den Meeren und de» Wüsten getrotzt, das mehrmals gegen

uns verbundene Europa besiegt, nnsern Ruhm von Ssten nach Westen

getragen, um beute unsere Verbündeten ,zn verlassen, in unser Vaterland

wie Flüchtlinge zurückzukehren und sagen zu hören, daß Entsetzen die

sranzösiseben Adler bey dem Anblick der prenssisehen Armee ergriffen babe V

Aber schon sind sie gegen unsere Vorposten herangekommen An»

dann, anfgebrveben ! weil die Mäßigung eine so unbegreifliche Aufgeblasenheit

nicht besänftige» konnte. Die prenssische Armee treffe das nämliche Loos,

welches sie vor lü Jahren getroffen hat! sie solle wisse», daß es leicht

ist, Nind und Macht durch die Freundschaft des großen Volkes zu ver¬

größern, seine Feindschaft aber j welche man nur durch Hintansetzung aller

Weisheit und Vernunft herausfordern kann), schrecklicher sep, als die
Stürme des Sceans.

Gegeben in Unsen» kaiserlichen .vanptgnarkier zu Vaniberg, den
>1. Setober l8Ul>.

Unterzeichnet Napoleon.

Sie Ausfertigung bescheinigt der General-Major, Fürst von Nenbnrg

und Valengin, Unterschrieben Marschall Verth ier.

Ser Adjndant Eommandant, Ehef des General-Stabs,

Unterschrieben D n p r a t."

Ans demselben .vanptgnartier ist Napoleons Brief an den französischen

Senat vom I. Sktober l8U<> datiert. Er lautet buchstäblich im damaligen

Französisch:

jUsttrs ck<z 8n Älnjssts I'L ur zz s r s c>r st Uoi nu 8 sunt.)

8suntsurs.

Xous nvous ezuitts uotrs snpitnis, pnur norm rsnclrs nu inilisu

eis uotrs nrmss ci'.AiisurnAus, elss i'iustnut «jus usus nvous su nvss

ssrtitucks «zu'siis statt lusunoss sur sss linuss p>nr ciss nrouvsiusus

iuozztuös. .V zzsius nrrivs sur iss kroutisrss eis uos hitnts, uous

nvous su lisu cls rsoouuoitrs sombtsu uotrs prsssuss ^ stoit

usssssnirs, st cls usus npzrlnuciir ciss urssurss eisksusivss ejus usus

nvious zerisss nvnut eis czuittsr Is ssntrs eis uotrs lllnrzzirs. Ilözn

los cnnusss zu ussisunss. portsss nu Arnuel suiuzzist eis Ausrrs, s'stoisut

«chrnuisss cks tautss zurrt,s; süss nvotsut ckspnss«z Isurs kroutisrss;

In 8nxs stoit suvnlus; st Is sngs zunuos ezr«i In Aouvsrus stoit koros

ckürgre suntrs sn v«>Iouts. soulns I'intäröt eis sos psuzriss. iws
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nrmsos prussisnuss ötoisnt nrrivsss 9svnnt Iss onntonnsmonts 9s
nas trsupss. Dss prsvosntisus 9s touts sspsss. st memo «los voiss
9s Init, nvolont siZnnIs I'ssprit 9s Iinino «^ui nniiusit nos snusiui«.
st In ino9srntinn 9s nos so19nts. r^ui, trnnsiuillos n I'nspost 9s t«u«s
sss nrouvomsns. stonnss ssnlsmsut 9s ss rvssvsn^ -«.usus nr«Irs. 8,'
rspossisnt 9nns Iii 9ou9Is sonünnss «^us 9onusnt 1s sourngs st I,'
Izou 9rvit, i>Iotro prsnrisr 9svnir n sts 9s pnsss>' Is Illiin usus-
insmss. 9s torrnsr nos sninjis st 9s I'nirs sntsn9is Is sr! 9s Ausr>x;,
II n rstsnti nu eosus 9s tous sss Fusrinsrs, Des innrsliss ssmlnnsss
st rnj>i9ss Iss «Sit pnrtss sn nn «9>n-9'nsil nu lisn «i»s usus I«!N>-
nvions in9iMs, ^c>>«s nos snmps ssnt t'ormss; n«>us nllsns innislnn'
sontrs Iss nrinoss prusslsnnos st rspousssi' In torss pnr Ii«. Iviss,
^outslois. nons 9ov»ns Is «lirs. notrs sosnir sst psn>I)Iow«n>t nttsste
9s estts prspon9srnnos sanstsnts rju'olztisnt sn Durons Is gsnis 9>«
iunl. ussups snns SS88S n trnvsrssr Iss 9ssssins «j^us NS«I8 torinons
pour In trniii^uillits 9s I Durspo. Is rspus st Is Iionlisur 9s In
^snei'ntion pi'ssvnts; assisFSNnt tous Iss snlilnsts pnr tsns Iss Ksni'«>8
9s 869ustion8. st e^nrnut svux c>u II n n pu sorrumprs; los nvsn^Innt
«I»' Isurs vsrltnlilss illtvröts, st Iss lanyant au milisu 9ss j»ai'tis saus
nutrs Aui9s c^uo Iss pnsslons i^u >1 n sn Isni' insplrsr, D>> snlziust
9s IIsiIIn I«u-insms- n'n point slroisi nvss 9slilisrntion Is pnili «s«!'II
prsn9i II a sts i«zts avss nrt st avss uns innlisisuss n9iosss.
Ds rsi s'sst trsuvö tuut-n-soup n e«n>t lisuss 9«; sa snpitnls. nnx
trontisrss 9>^ In Lonts9srntisn 9n Illiin. n«« inilis«« 9o ssn nrinss sl
vis-n-vis 9ss trsupss I'rnnhsisss 9ispsrsess «Inns Isurs snutonnsmsns,
st «>ui srnvoisnt 9svsu^ «nuuptsr sur Iss lisns «jui ««nissslsnt Iss
9sux I9tnts st sui' Iss ^notostntions xn»9i^u6s8 sn toutss si>-s<in8tnnsss
pnr la soi«r 9s Loi'Iin. Dans uns Ausnrs nussi justs. oü usus ns
xrsnans Iss ni'iuss «^us paur usus 9stsn9rs. <^us usus n'nvsus
provoc^uss pnr nusun nets, pnr ausuus pi'stsntisu. st 9ont II usus
ssi'nit Iiupossilzls 9'nssiAnsn In vsintnlzls snuso, usus somptons
sntisnsiusut sur I'nppui «Iss Isis st sur sslui 9s uns psnplss. «>us
Iss sirsonsnnsss nzzp«9Isut n usus 9onnsr 9s nouvollos prsuvss 9o
Isur niusnr, 9s Isur 9svsusmsut st 9s Isur s«iurnAS. Ds nutrs
sste, nusun snsritiss psrsonnsl us usus ssrn psnilils, nusun «InnAsr
no iin««s nrretsrn, tsritos Iss t'sis <^«> II s'nAii'N 9'nssnrsr los clrsits.
I lisnnour st In prsspsrits 9o nos pouplss.

Dsnns si> nstro i^unrtisr unpsrinl «Is llnuilisr!;. Is 7 ()stslu>> 1899,

!8Ii;nö I^In^>sI«Isn,

Dar I'Diuporsuiu

I^s Alunstrs Lscn'stnirs 9'I«Itnt.

LiAus D, II, Nnrst,



Zu Deutsch:

„Pries Seiner Majestät des Kaisers und Königs
an den Senat.

Senatoren!

Wir haben unsere Hauptstadt verlassen, nin uns zu unserer Armee

in Deutschland zu begeben, sobald wir mit Gewischeit erfahren hatten,

daß sie in ibrer flanke durch unvermutete Bewegungen bedroht ist. Kaum

waren nur ans der Grenze nnserer Staaten angekommen, als nur Ursache

ballen, einzusehen, wie sebr unsere Gegenwart daselbst notwendig sei, und

wie gut es gewesen, daß wir die Berteidigungs-Anstalten getroffen hatten,

welche nur nahmen, ebe wir den Mittelpunkt unseres Reichs verließe».

Die preußischen Armeen standen bereits auf dem vollständigsten Kriegsfuß

und hatten sich von allen Seite» in Bewegung gesetzt; sie waren über

ihre Grenzen gegangen; Sachsen ward gewaltsam besetzt, und der weise

Iürst, der es regiert, ward genötigt, gegen seinen Willen und gegen das

Interesse seiner Bölter zu agieren. Die preußischen Armeen waren vor

den Kantonnements nnserer Truppen angekommen. Provokationen aller

Art und sogar Gewalttbätigkeiten hatten den Daß an den Tag gelegt, der

unsere Heinde beseelte, sowie auch die Mäßigung nnserer Soldaten, welche

ganz gelassen beim Anblick aller dieser Bewegungen, nur allein verwundert

waren, keine Befeble zu crbalten, und sich in dem doppelten Zutrauen

berubigten, welches der Mut »nd die gute Sache einflößen. Unsere erste

Pflicht war, selbst über den Rhein zu gehen, nnsere Lager zu bilden und

den Aufruf zum Kriege höre» zu lassen. Er ist in das Herz aller unserer

Krieger gedrungen. Kombinierte und schnelle Märsche haben sie in einem

Augenblick ans die Stelle gebracht, die wir ihnen bezeichnet hatten. Alle

nnsere Lager sind gebildet; wir ziehen nun gegen die preußischen Armeen,

»m Gewalt mit Gewalt zu vertreiben (abzutreiben). Bei all dem müssen

nur bekennen, daß es uns eine peinliche Empfindung ist, zu sehen, wie

der Genius des Bösen in Europa ssia!) immerfort das Uebcrgewicht

erbält und nnaufbörlich beschäftigt ist, nnsere Absichten für die Rübe

Europas j!>, für das Glück der jetzigen Generation zu durchkreuzen, alle

Kabinette durch alle Arten verführerischer Kunstgriffe zu umlagern, diejenigen

irre zu leiten, die er nicht hat bestechen können, sie in Rücksicht ihres

wahre» Interesses zu verblenden, und sie mitten in die Parteien hinein¬

zuwerfen, obne andere Wegweiser, als die Leidenschaften, die er i» ihnen

bat rege machen können. Das Kabinett von Berlin bat nicht mit lieber

legnng die Partei gewählt, die es ergreift; es ist mit Kunst und mit einer

boshafte» Gewandtbeit in dieselbe gezogen worden. Der König befand

sich plötzlich tlll) Stunden von seiner Hauptstadt an den Grenzen des

rheinischen Bundes, mitten in seiner Armee und den französische» Truppen

gegenüber, die in ihren Kantonnierungen zerstreut lagen und glaubten ans

die Bande rechnen zu dürfen, welche beide Staaten vereinigten, und ans

die Iusichernngen, welche bei allen Gelegenheiten von Seite» des Berliner



.Lwfes gegeben worden warein In einem so gerechten Kriege, bei welchem
wir allein zu unserer Verteidigung die Waffen ergreifen, den wir durch
keinen Akt, keine Prätension prvvoeicrt haben f?), und von dem es uns
unmöglich wäre, die wahre Ursache anzugeben s'DI, rechnen wir ganz ans
die Unterstützung der Gesetze und unserer Völker, welche die Umstände
aufrufe», uns neue Beweise ihrer Liebe, ihrer Ergebenheit und ihres
Mutes zu geben. Unsererseits wird uns kein persönliches Opfer beschwer¬
lich sein-, keine Gefahr wird uns zurückhalten, so oft es darauf ankommt,
die Rechte, die Ebre und die Woblfabrt unserer Völker zu sichern.

Gegebe» in nnserni kaiserliche» Danptgnartier z» Bamberg, den
7. Oktober IlMi.

Unterzeichnet: N a pole o n.
Ans Befehl des Kaisers:

Der Minister, Staats-Sekretär,
Unterschrieben: H. B. Mar et."

Auch das erste ..Bulletin eis In Frnndo ^.rinoo" vom 8. Oktober,
welches neben raffinierten, absichtlichen Entstellungen die »»glaublichsten
Schmähungen Preußens, der edlen Königin Louise, des Prinzen Ludwig
Ferdinand und der Kriegspartei am Berliner Dose enthält, ist ans
Bamberg datiert.

Ich lasse dasselbe hier folgen:

«UuIIotin do In Arnndo ^.rnroo. itP>. 1.
UnindorA, Io 8 Dotodro 1806.

Dn pnix nvoo In Unssio oanolno st sijznoo Io 20 .Inillot, los
ne^oointions nvoo I -^nAlotorro ontninoos ot prosgno oondnitos n lonr
innturit.e, nvoiont porto I nlnrmo n Lorlin. Dos droits vn^nos so
innltipliöront, ot In oonsoionoo dos torts clo oo ondinot onvors tontos
los puissnnoos epril nvoit snooossivornont trndios. Io portn n nsautor
orovnnoo nn drnit epii so röpnndit. (zu'nn dos nrtiolos soorots du
trnito oonolu nvoo In Unssio donnoit In Uologno nn Urinoo Donstnntin
nvoo Io titro do roi, In tZilösio n 1'^.ntriolro, on eolrnnZo do In
partion nntriolrionno do In UoloZno. ot Io Dnnnovro n 1'^.nZIotorro.
II so porsnndn ontin gno oos trois pnissnnoos etoiont d'nooord nvoo
In gt «uro do oot nooord resultoit nn clnnzzor iinminont
ponr In Urnsso.

Dos torts do In Urnsso onvors In Urnnoo rsinnntoiont n dos
epaiznos kort sloiAnoos. Dn promiöro, ollo nvnit nrinö ponr prolitor
do nos dissonsions intostinos. Dn In vit, onsnito oonrir nnx nrinos
an inoinont do I'invnsion dn dno d'Oorle on Dollnndo; ot lors dos
evensmons do In dorniöro ^nrorro. iznoilinollo n'otrt nnoan inotik do
nreoontontonront oontro In Urnnoo. ollo nrmn do nonvonn. ot siz>nn
on Rovomdro 180ö oo knmonx trnito do Uotsdnm. ip>i tut. nn innis
npros. romplnoe pnr Io trnito do Vionno.



lälls gvoit äss tsrts suvsrs lu Itussis, «<ui us psut ouälisr
läusxsoutlvu äu trgits äs t'otsägm st 1». sousluslon suksscjusuts äs
tigits äs Visuns.

8ss tsi'ts snvsi's I'Iäiupsrsur ä ^IIsiugZuo st 1s sorps Asriuguicpi.s,
plus uuiuärsul.x st plus guslsns, ant sts souuus ägus tous Iss tsiups.
tllls ss tiut tsujours su «Opposition gvso lg äists; «pignä Is sorps
siusuguiipis stoit su «>usrro. olls stoit su pgix gvso sss suusruis.
ägiugis sss trgitös gvso l^utuislis us rsosvoisut ä'sxssutiou, st su
«uuistguto stuäs stoit ä'vxsitsr Iss puissguvss uu ooinliat, uäu äs
pouvoiu. uu luvmvnt äs Ig pgix. vvuiu rLousälä' Iss truits äs sou
gäussso st äs Isuus susods.

tlsux <pä s««ppossroisut «jus tgnt äs vsrsgtilits tisut g uu ästgut
äs luosglits äs Ig. pgrt äu Ruinös. ssroisut ägus uus Zrguäs suusuiv
Dopuis «juiu/o gus. 1u säur äs Ijorlin sst uns grsus su Iss pgrtis
SS soiuägttsut st tiiuiuplisut tou«' g tour. I^'uu vsut lg. gusrrs,
I'antro vsut Ig. pgix. I^s uioinäro svsusu^öut p«äiti«jus, 1s plus
Is!p!>- iiisiävnt. äouusut I'gvgntgM g I'un su g I'uuti's, st Is roi, au
milisu äs ss uisuxsuisiit äs pgssians oppossss, uu ssiu äs ss äsägls
ä iutrlAuss. ilotts iussrtgiu, sgus ossssr un ruviusut ä'strs Iivuusts
luuuius.

I^<> 11 ^aüt. uu oouuu'ios äs .VI. Is Ätgrcjuis äs Itiussloosiui usrivg
g llsi'Iiin II v po>tg, äuus Iss tsriuss Iss plus positits, I'gssurguss
äs sss prvtviiäuos äispssitlsns pur IsspusIIss lg Itiunss st lg Ilussis
ss>!)isut ssu vuiuss. par Is Irgits äu 20 .1 uillvt, äs ,'stablii' Is rovguius
äs 1'oIoU»s st «Vsulsvsr Ig 8iI6sis g Ig l'ruseo. I^ss Partisans äs
Ig ipuuus s'sutlginiusixuU gussitot: äs lirvut vuäsuss gux ssutäusus
pslssuusls ä>« Hol: isugrguts souiuisrs pgrtirsut ägus uus ssuls uuit,
st I'au snuiut gux griuss.

I^g uouvslls äs ssttl' sxplssiou souägius pgrviut g?gris Is 20
äu uuuus uiois. <)u plgiAuit uu gllis gussl srusllsiusut gäuse; su
I»i äonng sui-ls-slunup äss sxplisations, äss assnrauoss prssisss;
st soiuino uns vrrsur luguit'ssts stoit Is ssul inot.it äs sss griusiusus

uuprsvus. su sspsrg «jus Ig «säsxiou ogliusroit uns ottsuvssssuss
gussi pou inotivss.

t'spsuägut Is ti'gits siAus g ?aris us tut pgs rgtilts g 8t. ?stsrs-
koni 'A, st äss rsussigusiusus äs tonte sspdss US tgräsrsut pgs g tairs
snunsiti's g lg l^russs fjus N. Is Ngr^uis äs I^vioslgssiul gvoit puiss
sss «uusoiZusiusus ägus Iss >suuisus Iss plus suspsstss äs Ig sgpitgls,
st parmi Iss luuuiuss ä'intriKuo «PN soiuposoisut sa soslöts Iuä>ItusIIs.
I'Iu snuslZljususs il tut rgppslö. 0» gnuouyg. ponr I»i susssäsi',
«I. Is karon äs Kn»I>oIsäorK'. Iionnns «t'uu saraotvro plsiu äs «Iroitnn«

st äs tranoliiso. st ä'uus inorglitö pgrkaito.

t'«ä s>«v«>vs sxt«gsrälugirs giglvg Izisutst g ?g>us, psrtsu«' äänis
Isltrs ä«> Iis! äs I/ig«sss, ägtss äu 23 t^t^üt.
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Ootto Isttis stoit ismplis ä'sxprsssialls nliligsnlltss st äs
ässlnintioiis pnoitK^llss, et I Ompssolli )' ispolläit cluss illniiicos
Irnsslco st i'nsslli'nllts.

Os lolläomnill äll ^jolli oic pnvtit 1s sollsrios polltgllv cls sstts
ssxonss. ou nppsit c^lls äss slinusans ocäsngsnlltss psuu In 0!'nllss
nvoisllt sts slinutsss sui' Iss tlisntrss cls Ilsrlin. ^ll'nllssitot nplös
Is äsxnrt äs U, äs Ixnolislsäoiät. Iss nnmsillsll» nvoisst, isäocäils.
st csus, (inoiciuö Iss Icoillmss äsmsllrss äs snn^ It'oiä snsssnt s»ni;i
cls sss tnussss nlninsss, 1s pniti äs In. gllsins, solltänllt In äissoinls
äs tout sütö, nvoit si Izisll sxnlts tolltos Iss tstos. i^us 1s 11 o> ss
tvollvoit änss l'impnissnnss äs rssistsr n ss tmn'sut.

Oll soillillsll^n ätzs-loi's n eomprslläi's n Onris «ins Is pni'tl äs
In pnix, n)'Nllt Illi-illLms sts nlnrms pnv äss nsslli'niisos mollsoll^ssos
st äss nppnrsllvss troillpsllsos, nvoit psiän Inns sss nvnlltnFss: Insäis
Pis Is xni'ti äs In gllsi'ro, illsttnict n iZisät I'sinslls äans Ini>llsIIs
sss nävsi'snisss s'stnisllt Inisss olltiniusi'. nvoit njocäs provasntlnii
n piox^osntiau. noocullllls illSlllts sur inslllts. st c^is Iss slinsss stoisst
nrrivsss n llll tsl xoillt cill'on ns paursnit sovtis äs sstts situntinn
c^lls pnr In Allsin'ö.

l/Hillpsi'Sllv xät nlors c^lls tslls stoit In tnnss äss onsollstniisos
M'il lls xonvolt svitsr äs prsnäis Iss nrmss snstis son nllis; II
oräolllln sss pcspnrntits.

älollt mnislioit n Ilsclill nvss sss Ai'nnäs rnpiäitö. Oos tisnpos
xrllssisllllss slltisrsut sn 8nxs, ninävsrsllt sur Iss ü'Nlltisi'ss äs In
soutsclsrntiall, st illsllltsrsllt Iss nvnllt-postss.

Oo 24 Lsptsillkrs, In Znräs impeninls pnctit äs Onins jioiu^
länwIzsi'A, oll slls sst nsrivss Is 6 Ootolms. Oos o>nl>ss tui'öllt
oxpeäies posr I'ninllss, st tont so mit sn illollvomsst.

Os tut Is 25 Fsptsilllzis c^lls lOillpsisus cj'nittn I'nrls. Os 28
i> stoit n Nn^sllss, Is 2 Ootobrs n tiidolliZ, st Is t> n I1nmI»o!A.

Os msrlls ^jollr ässx oon^s äs onrnOins luront ti>ss pns Iss
Iiussni'äs xrussislls sur nn otäsisr ä'stntmn^oll tsnllyois. Oss äsux
nrillsss poux^oiollt so oollsiäsi'si' ooillms so pissollso.

Os 7. 8. IVI, I'Omxoisllc isynt uii oollinäoll äs Nnvosss, äspsslcö
pni- Is Orillso äs IZellSvollt, cjui stoit poi'tsui' äs äsux äspvsliss
impoi'tnlltss. O'lllls stoit uns Isttis äll Ilni äs Oincsss, ä'uns vinAt-
niico äs pnZss, cMi ll'etoit issllsmsllt c^ll llll illnsvnis pnmxlilst oolltrs
In Ornllss, änlls Is Assis äs ssux Pc6 Is ondiust nn^Iois tnit tniis
xnr sss sorivnills n 5VV livrss stsrlillZs pns nu. O'Ompoi'Slli' ll'sll
noliovn pns In Isstllrs, st äit nux psrsoullss oni I'slltnllvoisiit: .Is
plnills ucoll trsiss Is Ooi äs Osssss; II n'sntollä >>ns Is tl'nlli.'ois; i>
ll'n pns süisillsllt In sstts snpsoäis. sstts Isttis stoit ioisto In
eölslzrs iiots äs N. äs IxiiodsIsclnM I^lnröslinl. äit 40m^s>sur
ns ncnrsslinl Osi1I>isr. oll noss äonlls »n rslläs^-vons ä'Onllnsllv
polli' Is 8. .Inmnis llll ki'Nlltzois n illnvijlls. Nnis somms on äit
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gn'il ^ n uns dslls rsins «zui vsnt strs teinain cks8 somduts. 8S)'01?8

oon?'t<Ü8, st ?????rolroi?8 8ir??s usus sauslrsr xonr tu 8nxv. > D'lllmxsrsn?'

nvoit raison cks puvlo?' ii-insi; sc??' In relns cks B?'N88ö S8t n I'nrinss,

Iinliiliss sn ninniions. psi'tiuit l'ccuitvrms clö son regimsut cls clrag'snm

«ck'rivnnt vinZt lsttrs8 M?' jsnr ponr sxsitsr cls tonts purt l'iilssicckls:

i! ssinlils von- M'micls, (Inns 8vn SAnrsinsnt. rnsttnnt Is tsn ü son

pesprs pnlnis. ^.pcss slls. Is psinss Donis cls?cnsss, ssn??s prlicss

>>Isi» «Is Iirnvours st cls vouiNKS, sxoits xnc ls pnrti. si'sit ti'vuvsr

INN« ^«'N«nltt I'SNSININSS «I:?I?8 Is8 vic'i88?t?«cks8 cls In ANSI 'I 'S. l'sxsinpls

cls ss8 cksnx gcnncls pss8«>in>NAS8. tsnts ln sonn si'is n In Ansrrs:

>nni8 «j>?ni«ck slls 8s 8s>'N pc«!8ontss nvso tc>uto8 8S8 Icc>rt'sui8. tont

ls mvncko 8SXSN8SI'!? cl'nvvil' vis sonpnlzlö, st cl'nvnir nUirL In touckl'v

»sc >08 pi'ovinso8 pni8>lzlo8 cln I>lsuck; st pnr uns 8nits nntnrsllo cls

I ins<?n8si^nsirss (1s8 KSN8 cls von?'. SN vsscn >S8 nntsnc8 cls In Fnsrss.

nsn-8vnlsmsnt In tsunvss «N8SN86S, 8'sxsu8sr cls I'uvoir nrovognoo.

«iiis <^>« i>8 In vonlsisnt inni8 clnn8 nn nntss tsmp8. inni8 insins sn

I'nn's >st»n?l>si' Is I»Inmv 8>u' Ic« Hol. Iconnüts Icomins gn Ü8 vnt ssncln

In clnsis cls Isurn int>n!zns8 st cls Isui'8 ??rtiklss8.

V^oioi >68 cli8p08itinn8 cls I'ni'inss trnnyoi8S.

1^ ni'möo clcnt 8S instti's sn innrslcs Mr trois cledonslrs8.

Inc cki«>its, sc>ni^c>8ss cls8 oorps ckss cnnssslinnx Lonlt st I^sv

(«I «I'iins «livmicm cls Ilnvncols, pnct cl'^mlivr^' st cls ^nrsmlzsrg.

>«>' >'6nnit n lini'vutl». st «Isit ss portsr sm' lckob, sn slls nncivsrn Is 3.

Im ssntrs. ssinpsse cks In ss8scvs cln (ckrunck-I)ns cls IlsrA.

«In «'««>g?8 cln inni'ssllnl Ibinss «Is l^snt«'-(öoi'v» st cln murssluck I)nvon8l.

st «Is In Anrcls imp^iinlv. clsl»nnslis Mi' knmksi'K sur tli'onnslc.

ni'iivsrn Is 8 n önnII>»u>K. st cls In ss poitsrn pnr LnnIIioni'g' st
I8slilsitx 8ui' dlsi'n.

Inc i^nuslis. i'n>n^o8ss äs8 sonp8 «Is8 mnreslinnx sncnns8 st

.XiiKvl'vnu, civil 8s >»ni'to>' «I«' LsInvsnltVn'tli 8nn >'««IzonsA. OrnkoutlinI
«'I i8nnls««lct

«',» Dcutsch:

„T«i^bl«ttl der qroßcn Armee, Ar. I.

Bamberg, de» 8. Oktober 18W.

Der » ut Außland a»> 3«>, ^»ly gescblessene und »»lerzeich'nete Friede,

scnvie die niit P'iigland ailgekiiüpften »nd fast z» ihrer Reife gebrachte»

Unterhandlungen, hatten den Berliner Dof in Unruhe verseht. Unbestimmte

(Arnebtc verbreiteten sich, und das Bewnhtscyn sv maneherley Beleidigungen,

die sieb dieses >!abinell gegen die sämmtlieben Mächte hatte z» Schulden

kommen lassen, indem es sie weebselsweise verrathe» balte, hielt es bereebtigt

t» glauben, daß einer der im Friedens-Traktat mit Rußland enthaltenen

geheimen Artikel dem Prinzen Konstantin Pohlen niit dein Königstitel über

trage und Schlesien an Destreieb zurückgebe, »m es wegen seinen? Antheil

an Pöble» z» eniseb«ädigen, und desgleieben Da>n?over an (rngland abtrete.
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Es hielt sich überzeugt zu glaube», diese drev 'Machte seye» mit Frankreich

einverstanden, uud aus diesen; Einverständniß müsse für Preußen eine sebr

dringende Gefahr entstehe»,

Preußens Unrecht gegen Frankreich gebt bis zu einem ziemlieb enE

fernte» Zeitpunkt zurück. Erstlich bat es zu den Waffen gegriffen, um

ans unseren inneren Unruhen Ruhen zu ziehen; dann bewaffnete es sieb

im Augenblick, da der Herzog von Pork in Holland landete; und wiewobl

es während des letzter;; Kriegs nicht den geringsten Grund zur Unzufrieden

beik mit Frankreich haben konnte, so bewaffnete es sich aufs neue und

unterzeichnete im November 1805 den berüchtigten Pohdamer Traktat,

der einen Monat später durch jenen von Wien erseht wurde.

Es hatte nnrecht gegen Rußland gebandelt, welches die Nichterfüllung

des Pohdamer Traktats und den darauf erfolgten Abschluß des Wiener

Traktats nicht vergessen kann.

Sein Unrecht gegen den deutschen Kaiser und das deutsche Reieb ist

zu allen Zeiten bekannt gewesen und ist viel älter und weit bekräehtlieber.

Immer war es mit der Reichstags-Persamnilnng im Widerspruch; war

das deutsche Reieb in Krieg verwickelt, so lebte es mit den Feinde» deD

selben in Friede», Nie wurden seine Verträge mit bestreich in Erfüllung

gcseht, und sein immerwährendes Trachten ging dahin, die Mächte zum

Kampfe zu reihen, um bep wieder erfolgendem Frieden die Früchte seiner

Geschicklichkeit und ihrer Fortschritte einärnte» zu können.

Diejenigen, die glauben könnten, daß eine so große Unbeständigkeit

ein Mangel an Moralität von Seiten des Fürsten sep, würden sich sehr

irren. Der Berliner Hof ist seit fünfzebn Jahren einKampfplatz, wo die

verschiedenen Theile wechselsweis kämpfen und siegen. Die einen wolle»

Krieg, die ander» wollen Frieden. Das geringste politische Ereignis;, der

unbedeutendste Vorfall geben dem eine» oder dem andern die Dberband;

und der König, mitten unter diesen; .Pin- und vertreiben entgegengesetzter

Leidenschaften, in; Mittelpunkte dieses Labyrinths von Jntrignen, schwankt

unsicher nmber, obne nur einen Augenblick anfznbören ein ebrlieber Mann

zu sest».

Am l l ten August langte ein Eilbote des Marquis Lneebesini zu Berlin

an und brachte in den bestimmtesten Ausdrücken die 'Nachricht von diesem

vorgeblichen Plane, vermöge welchem Frankreich und Rußland einverstanden

seyen, das.Königreich Pohlen, laut des Vertrages vom 20sten Jnly, wieder

herzustellen und Schlesien Preußen zu entreißen. Die für den Krieg

Stimmenden wurden entrüstet; sie thatcn den eigene» Gefüblen des Königs

Gewalt an; vierzig Eilbote» wurden in einer einzige» Raebt abgefertigt,

und man eilte zu den Waffen.

Die Nachricht von diesem plötzliche» Ausbruche kam am Bisten des

nämlichen Monats in Paris an. Man bedauerte eine» so schrecklich bintew

führten Bundesgenossen; man gab ihm ans der Stelle Erklärungen und

bestimmte Versicherungen; und da ein offenbarer Jrrtbnm der einzige Be

wegnngsgrnnd dieser unvorhergesehenen Rüstungen war, so hoffte man,
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daß ei» weiteres Nachdenkeneine so wenig gegründete Aufwallnng be
sanftigen würde,

Indessen wnrde der in Paris unterzeichnete Pertrag in St. Petersburg
»iebt ratifizirt, und üiaebricbten aller Art säumten nicht, Preußen zu be
lebreu, der Nkargnis Vnechcsini babe seine Anzeigen in den verdächtigsten
Hekeln der Hauptstadt und bev ränkevollen Menschen, die seine gewöbn-

lieben l^esellsebafter Ovaren, geschöpft. Er ivnrde abgerufen. Jbn zu ersetzen,
kündigte man den Baron von Knobelsdorfs, einen Mann von Biederkeit,
geradem Sin» und von nnbeselwltener Sittlichkeit an.

Dieser ansserordentliebe Gesandte langte bald in Paris a» und über
braebte eine» Brief deS >iöuigS von Preuße», vom Bisten August datirt.

Dieser Brief entbielt verbindliebe VluSdrücke und friedfertige Er
klarnngen; aneb anbvortete der Kaiser darauf ans eine Art, die offen und
berubigend war.

TagS darauf, da der Eilbote mit dieser Antwort abgegangen war,
vernabm man, daß beleidigende Vieder für Irankreieb ans den Schaubübuen
von Berlin gesungen worden seven; daß sogleieb nach Den» von ^inobels-
dorfss Abreise die üiüstungen verdoppelt worden, und wenngleich kaltblütige
Männer über diesen falschen Värm erreichet sepe», so babe dennoch der für
de» .Bieg stimniende Tbeil das Jener der Zwietracht naeb allen Seiten bin
geblasen und aller ,Vöpfe so schwindelndgeinaebt, daß es dem .Vönig nn-
möglieb gnvorden, diesen» Strome zu widerstebe».

Da sing nia» nun in Paris au zu erfabren, daß der für den frieden
stimmende Tbeil, durch lügenbafte Bersiebernngen, durch täuschenden Schein in
ch'nrebt gesetzt, all seineu Einfluß verloren babe, wäbreud dessen der den .Bieg
wollende Tbeil ülutzen von dem Zrrtbnm zog, worin sieb seine Gegner verwickelt
batte», eine Deransforderuug auf die andere babe folgen lassen, Beleidigung
ans Beleidigung gebäuft babe, und daß die Angelegenbeiten dabin gedieben
seven, daß obne .Vrieg man sieb aus dieser Vage niebt mebr berausreißen könne.

Jetzt sab der Kaiser ein, die Umstände baben eine solche Gewalt ge¬
wonnen, daß eS unvermeidlich sev, die Waffen gegen seinen Bundesgenossen
zu ergreifen- er befahl also seine Znrüstungen.

Alles ging mit großer Schnelle in Berlin vor sieb. Die preußischen
Truppen fielen in Sachsen ein, gelangten bis an die Gräuzen der ver
bündeten Staaten und böbuten die Vorposten.

Am Bisten September ging die kaiserliche Garde von Paris nach Bamberg
ab, wo sie am «>ten Detober anlangte. Die Befehle für die Armee wurden
ausgefertigt, und alleS setzte sieb in Bewegung.

Am Besten September verließ der Kaiser Paris, am ?8sten war er in
Mavnz, am Ben Oetober in Würzburg und am Ilten in Bamberg.

Nämlichen Tags schösse» preußische Dnsare» mit ihren Karabiner»
aus einen Dffizier vom französischen Generalstaab. Bevdc Deere standen
sozusagen einander gegenüber.

Am 7ten empfing Se. M. der Kaiser einen vom Fürsten von Bencvent
in Mainz abgefertigtenEilboten; er überbrachtewichtige Nachrichten. Die
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eine war ein Brief deo Königs von Preußen, von einigen yvauzig Seite»,

der ini Grunde nichts weiter als ei» schlechtes Pamphlet gegen Frankreich

enthielt, von der nämliche» Art als jene, welche das englische Kabinett

dnrch seine mit 5A> Pfund Sterlings jährlich besoldeten Schreiber verfertigen

läßt. Der Kaiser las es nicht ganz dnrch, sondern sagte zu den anwesenden

Personen: „Ich bedauere meinen Bruder, den König von Preußen; er

versteht die französische Sprache nicht genug; ganz gewiss wird er diese

zusammengeschmierte Arbeit nicht gelesen haben." Diesem Briefe war die

berühmte Note des Herrn von Knobelsdorfs beygefügt. „Marschall," sagte

der Kaiser zum Marschall Berthier, „man hat nns ans den 8te» heraus

gefordert. Noch nie schlug dieß ein Franzose ans. Da man aber sagt,

daß eine schöne Königin Zeugin des Kampfes sevn >vill, so wollen wir,

ohne uns schlafen zu legen, nach Sachsen aufbreche»." Der Kaiser hatte

Recht, diese Sprache zu führen, denn die Königin von Preußen folgt, als

Amazonin gekleidet, dem Heere; trägt die Uniform ihres Dragoner Regiments;

schreibt täglich zwanzig Briefe, um auf allen Seiten den Brand zn ver

breiten. Sic gleicht der Armide, die in ihrer Raserey ihren eigenen Pallast

in Brand steckt. Auf sie folgt der Prinz Kudwig von Preußen, ein junger

Prinz von Muth und Tapferkeit belebt, der, dnrcb die Kriegspartcy angereizt,

in der Unbeständigkeit des Kriegsglücks seinen Ruhm zn finden glaubt.

Nach dem Beyspicl dieser zweh großen Personen schrevt der ganze Hof:

Krieg! Wenn er sich aber mit allen seinen Greueln gezeigt habe» wird,

so wird jedermann sich von der Schuld losmache» wollen, den Blitz auf

des Nordens friedliche Provinzen geleitet zu haben, und nach der den

Höflingen natürlichen Jncousequeuz wird mau sehen, wie die Urbeber deo

Krieges nicht nur ihn widersinnig finde» »nd sicb entschuldigen werden,

denselben angeflammet zu haben; sagen werden, daß sie ibn wollten, aber für

einen anderen Zeitpunkt; sondern mau wird sogar seben, daß sie die Schuld

davon werden auf den König wälzen »volle», auf einen ehrlichen Manu,

den sie zur Zielscheibe ihrer Ränke und ?ist gemacht haben.

Nun folgt die Anordnung des französischen Heeres.

Die Armee soll sich durch dreh Pässe in Bewegung setzen.

Der rechte Flügel, bestehend aus den Corps der Marschälle Sonlt

und Ney und einer Abtbeiluug Bayern, marschirt anS Amberg und Nürnberg

ab, vereinigt sich zu Bayreuth und soll auf Hof los gehen, wo er am llten

eintreffen soll.

Das Fentrnm, bestehend ans dem Nachtrab des Großhcrzogs von

Be rg, dem Korps des Marschalls Fürsten von Pontecorvo und des Marschalls

Davoust »nd der kaiserlichen Garde, bricht von Bamberg nach Cronach

ans, kommt am tlten in Saalbnrg an und marschirt über Saalburg »nd

Schleitz nach Gera.

Der linke Flügel, bestehend ans den Corps der Marschälle Vannes

und Angerca», soll von Schweinfnrth über Coburg, Grafenthal »nd Saal-

feld vorrücken."
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Um Sachsen vv» Preuße» zu trenne» und es auf seine Seite zu

bringen, erschien am lil. Oktober aus dem kaiserlichen Hauptquartier

Ebersdorf ein

.Vppol eis 8n IVlnqöste l'llruporo ur clos b'rnuqois

ot Iloi cl'ltnlio nux pouplos äs In Lnxo.

Lnxous! los Ich'ussions out ouvnlii votro torintuiro: outro

pour cnucs clölivroi'. Iis out clissous violommout lo liou ipii uuissoit

vos lroupos, ot ils los out rouuios n Iou>- nrmoo; vous clovo^ repnuclro

votro snu^, uou-soulomout pour clos iut.oröts ötrnuAors, mnis mvmo

pour clos iulorots qru vous sont ooutrniros. -

IVlos nimiöos otaiout sur lo pniut eis (puittoi' I rV.IIomnAuo, lorsquo

voiro tolnaloiro tut. violo; ollos rotarumorout ou ?rnnoo lorsquo In

l'russo uurn rooouuu volro iuclöpouclnuoo, ot rououoo nu plnu qu'ollo
n lormo onutro vous.

ilnxous! vc>tro pi'iuoo nvnit rotusö, iusipr n os momout, 60

tormol' clos ouczn^omous nussi opposss n sos clovoirsi s il v n von-

sonli clopuis, o'ost qu'il v n ötö loroö pur l iuvnsiou clos Drussious.

.lo tus sourcl n In vniuo provoontioir «pro In Urusso clirigon

«'oulam uro» pvuplo; j v tus sourcl nussi iou^tomps cpr' ollo u nrurn

quo clnus sos olnts, ot 00 u ost «pr'nprös qu'ollo out violo votro

torrii.oiro quo nrou uuuistro «prittn Uorliu.
Lnxous! votro sort ost urniutounut clnus vos mnius. Voulo^-

vous rostor iuoortnius outrs ooux ,pri vous mottent sous lo qouA. ot

ooux qui voulout vous protLKvr? IVlos suooos nssuroront I'oxistouoo

>>l > iuclcchouclnuoo clo vcitro l'riuvo, clo votro untiou. Uos srrooös

«los ibuissious vous iiuposoroiout il'etoruollos olrnuros. llomniu. Iis

clcuunucloroioiit In lnrsnoo. ot npios-äomniu, In rivo clo I'lZIIio. IVlnis

«pro «tis-so? dl'out-ils pns tout «lonuruclo? u out-ils pns toutö cloprris

lourz-tomps clo t'oroor votro tlouvornin n roooiinortro uno souvorninoto

ijui. voris ötnut imposoo imiuöäinurout. vous ott'nooroit clu rnuF clos
untinus.

Votro iuclöpouclnuvo, votro ooustitutinu, votro likortö, u'oxistor-

oiout plus nlors <>u'ou souvonir. ot los mnuos clo vos nuoötros, clos

Iirnvos blnxous. s'inclch'noroiout clo vous vvir roäuits snus roosistnuou.
PN!' vos «nvnux. n NU osolnvnZo propnrs clopuis si louA-tvurps, ot

volam pnvs rnlrnisso zusqrr n clovonir. uuo proviuoo prusslouuo.

Douuo ou uoti'o qunrtior impöinnl n IHIzorscloi't. lo lO OotnIiro I806>

LiFno IVInpoloon.»

„Aufruf Sr. M. des Vi aisers der Franzose» und Königs

von Italien au die Völker Sachsens.

Sachse»! Die Preußen sind in euer ?aud eiugefallcu. Ich komme,

um euch zu befreien. Sie babeu das Band, das euere Truppen zusammen

hielt, gewaltsam zerrissen und sie mit ihren Armeen vereinigt. Ihr sollt
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euer Blut nicht nur für ein euch fremdes, sondern sogar für ei» emb

entgegengesetztes Interesse vergießen.

Meine Armeen waren im Begriff, Deutschland zn verlassen, als euer

Boden verletzt wurde; sie werde» nach Frankreich zurückkehren, wenn

Preußen euere Unabhängigkeit anerkannt und den Plan, den es gegen

euch angelegt hat, wird aufgegeben haben.

Sachsen! Euer Fürst hatte sich bis ans diesen Augenblick geweigert,

seinen Pflichten so ganz zuwiderlaufende Verbindlichkeiten einzugehen; wenn

er seitdem darein willigte, so ist er durch den Einfall der Preußen dazu

gezwungen worden.

Ich war taub bei der eitlen Aufforderung, welche Preußen gegen

mein Volk richtete; ich war so lange dabei taub, als es »nr in seinen

eigenen Staaten Kriegsrüstungen machte, und erst nachdem es euer»

Boden verletzt hatte, verließ mein Minister Berlin.

Sachsen! Euer Loos ist nunmehr in eueren bänden. Wollt ihr

unschlüssig bleiben zwischen denen, welche euch unterjoche» und deueu,

welche euch beschützen wolle»? Meine Fortschritte werde» das Dasein

und die Unabhängigkeit eures Fürsten, eurer Ration sichern. Die ForU

schritte der Preußen würden euch ewige Ketten anlegen. Morgen würden

sie von euch die Lausitz und übermorgen die Ufer der (Übe fordern. Aber

was sage ich? Haben sie nicht alles gefordert? Haben sie nicht schon

lange versucht, euer» Fürsten zur Anerkennung einer Souveränität zu

zwingen, die, wenn sie euch unmittelbar aufgelegt würde, encb ans dem

Range der Nationen auslöschte.

Eure Unabhängigkeit, eure Konstitution, eure Freiheit wurden nicbt

mehr anders als im Andenken epistiren, und die Manen eurer Vorfabren,

der braven Sachsen, wurde» sich beim Anblicke empören, euch ohne Wider

stand unter das von langem her bereitete Joch eurer Nebenbuhler gebeugt

und euer Land bis zn einer preußischen Provinz herabgewürdigt zn sehen.

Gegeben in nnserm kaiserlichen Hauptquartier zu (Wersdorf, den
10. October 1806.

Unterschrieben: Napoleon."

An demselben Tage sand das für Preußen unglückliche Gefecht bei

Saalfeld statt, in dein Prinz Ludwig Ferdinand von Preußen fiel.

Damit waren den französischen Heeren die Pässe an der Saale eröffnet.

Nr. 2 des Tageblattes der großen Armee, d. d. Auma, den >2. Dk-

tober 1806, berichtet darüber:

„Der linke Flügel hatte gleiche Vorteile. Marschall Lannes rückte

am 8. in Kobnrg ein und ging dann auf Grafenthal los. Am 10. griff er

zn Saalfeld den Vortrab des Prinzen H o b e n l o h e an, der vom Prinzen

Ludwig von Preuße», einem Anhänger der .Lriegspartei, kommandiert

wnrde. Die Kanonade dauerte nicht länger als 2 Stunde». Nur die

Hälfte der Division des Generals Suchet kam zur Attacke. Die preußische
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Noitoroi lvnrdo vom 0. und in. .öusaron Rogimont geworfen. Dir preußische

Infanterie konnte gar keine Ordnung halten; ein Teil derselbe» wurde

auf dem Rückzüge iu einen Morast gesprengt, ein anderer Teil aber in

die Wälder zerstreut. Man bat ll>00 h??) zu Kriegsgefangenen gemacht;

ii0l> Maun (??) sind ans dem Platz geblieben; U0 Kanonen j?) sind der

Armee in die Dändc gefallen. Da Prinz Lndivig von Preußen die

Flnebt seiner Leute sab, so nahm er sich, als ei» wackerer nnd biedrer

Soldat, seinen Manu an einem Wachtmeister vom ll>. Dusaren-Regiment

heraus. Ergeben sie sich, Obrist! rief ihm der Dusar z», oder sie sind

verloren. Nu Säbelhieb war die Antwort des Prinzen; der Waebtmeister

erwiderte ibn mit einein Stich, nnd der Prinz sank tot vom Pferde.

Waren die letzten Augenblicke seines Gebens diejenigen eines schlechten

Bürgers, so war sein Tod dagegen rnbmvoll und zu beklagen; er ist

gestorben, so wie jeder gute Soldat sich wünschen soll. Zwei seiner

Adj»danken wurden an seiner Seite getötet." — — — —

Die Itnliotins cko In gruneln Grinde sind berüchtigt schon seit

Napoleons Feldznge in Italien. Auch dieses übertreibt, um die Gloire

seines .öeeres nnd seine eigne leuebten z» lassen vor der „großen Nation".

Selbst da, wo diese Tageblätter sich bemühen, die Tapferkeit des besiegten

Feindeo anzuerkennen, geschieht dies in der offenbaren Absicht, die Bravonr

des Siegers in das beste Liebt zu stellen. Genau so, wie hier geschildert,

bat sich der ruhmvolle Tod des Prinzen Ludwig Ferdinand nicht

ereignet, wie man sich ans preußischen und dentseben Geschichtswerken und

„»eldenbüebern" überzeugen kann; schreibt doeb dieses zweite Bulletin

selbst, daß „zwei seiner Ädjudanten an seiner Seite getötet wurden".
Der edle Prinz ist als nntadelhaster Deld schon zur Zeit der Be¬

freiungskriege von »nsterblieben Sängern gefeiert worden, nnd die unbefangene

vaterländische Geschichte wird es nie nntersebreiben, daß „die letzten Augen-

blicke seines Lebeno diejenigen eines schlechten Bürgers" gewesen seien.

Gr siebt als preußischer Bürger nnd Mensch in sittlieber Beziehung höber

als Napoleon I. als Kaiser.

s. und 2. Anhang zu Seite 64, Fußnote l<).

Rottes öynaöen (Rriöericl) ^Uilhelm

Röntg in f?re'llsse'ii iZNarggraff zu Wrauöeublttg des

Keil. Köm. Keichs ^rtz-Käminerer und ^hur-^ürst. m.m.

H)Zobo Getreue ; Gs ist zwaren wegen lchrltnng der Intelligent?-
^Zettulrn und ivir Mir es damit zu Brfördernng des gemeine» Handels undUdandels
gehalten wissen wallen hinlänglich verordnet worden wobev Mir es auch lediglich
bewenden lassen; TXche aber »ichtes desto weniger diesem nützlichen Merek bald durch
diesen bald durch jenen Ginwursf Hinderung zugesnget ivird Mir aber diesem Unwesen
einmahl vor all darum demehr abgeholffen und allen wiederigen praetext abgeschnitten
wissen wollen; weilen die darautz kommende Gelder zum Behuesf des jdatzdammischen
lvaysen-chaußes verwandt iverden nnd es daher als eine Lburite zu consiciirireu ist;



Als verordnen und setzen Ivir hiemit ill Gnaden
t. daß wie von denen sdredigern Pastoren und Airchen dienern auch Lupuciner

und Observ-mten Klöstern dieserhalb nichts gefordert sondern Ihnen hierunter die
Ircpheit gelassen werden soll so müssen dahin gegen die andere verschlossene Glöster
welche mehrcntheils bemittelt und ihre patres priores, pectores und procnratores
zu respicirnng ihrer Oeconoinie und Verpachtung? Sachen haben ungleichen die
Adeliche auch andere Stifftere erlöster / mithin die Lollegiat Lapitulen, ivelche sich
daher für sieh selbstcn auch dem publica zum Besten des intelligent?-Mercks gar
nützlich bedienen und den davor jährlich 511 erlegenden 1 Bthlr. leicht befahlen
tonnen vor andern auch die O/mn-tsien und Schul Lollegin in Lorpore, dazu
angehalten werden;

2tens tdollen Mir zwaren nicht gestatten, daß denen bedienten doppelte Zettel
aufgebürdet werden dahe aber verschiedene bediente IVleinbrn bep cineni oder andern
Lollegio abgeben und in Ansehung dessen sich des Zettnls welcher ex cannnnni
Lassa oder bep denen Magisträten anß deti Gammerey Gefällen bezahlet wird dabey
niit bedienen tonnen doch diejenige welche mit Beben Amblern versehen nch dadurch
solche vor ihre jdersohn zu halten nicht entziehen sondern müssen zufolge Unserer
im Boflager den 2. ^ugst. und 2,4. Lctobr. a, p. erlassenen Lrctre und in dessen
Lonkorniität Ntlterm 2ü. ^ugst, ergangetien Lircular-Lesehls denselben vorhanpts
gegen baare Bezahlung annehmen;

Ztens- Die Innungen oder Znnsfte betreffend soll es damit ans nachfolgende Meise
gehalten werden / daß eine Znnfft von -t. biß S, tNeistern einen Zettel ä 1. Bthlr.
oder wen selbige Unvermögend zur Zhalbscheid von 0. biß ift. Meistern 2 Zettel
von ;8, biß Zu. drep weiter von zc>. biß nn. Pier und voti nlt. biß >>n, Iünff biß
Sechs Zcttelen nehmen zumahlcn die Znnffte dadurch ihre Arbeit auch angehende
Uteistertl betaut machen und vor andern zu Beförderung ihrer Bahrung damit
ihren Bußen schaffen können;
Imgleichcn

ltcns Dahe die Inden wegen gestohlner Sachen auch andern nützlichen Gebrauchs
halber dieser Zettel nicht entbehren tönnen ist es mit denenselben dieserhalb dergestalt
beständig zu regnliren daß in denen Städten wo nur eine oder zwei Juden pamilie»
wohnen denen unvermögenden für die halbscheid überlassen Ivo aber 4, biß n, wohnen
2. Zetteln von 7. biß 9. ö Zetteln und weiter nach Proportion genommenen und
jeder Zettel mit einem Bthlr, jährlich bezahlet werde;

atens Bat es bep denen in Loncnrs Processen und andern Gerichtlichen /cctidns
üblichen kMictal-Litationen und proclainatibnis noch zur Zeit sein bewenden dahe
dieselbe nur an drepen Orthern afligiret zu werden pflegen hingegen die intelligent?-
Zettnl hin und her sowohl in als ausserhalb Landes hänffig elebitirct werden müssen
dieselbe auch andere zu Beförderung des Intelligent?-Mesens dienende lVtaterien,
vorbefohlnermassen bep Vermeidung comniinirter Straffe suppeelitirct werden; Und
wie Mir hierunter dieser als auch Unseren vorhin emanirten Verordnungen in allen
puncten genau nachgelebet wissen wollen also habt Ihr >Sners Orths bep höchster
Ungnade darauf zu halten auch überall den ldedit dieser Zetteln sowohl aufm platten
Lande als bey denen snrisclictions-Gcrichtern und sonsten zu befördern!

Ucbrigens geben Luch eine schriftliche Lpecitication derjenigen ivelche denselben
bißhero nicht gehalten zur Beivürcknng sothaner Unserer allergnädigsten Intention
hiebep zu empfangen. Sepndt Gnch mit Gnaden gewogeni Geben Lleve im Be
gicrungs-Raht den 2ö. lVtartii t-Zv.

A» statt und voll ivcgcii 2lllcphöchstglv. l5cilicv Aöiiiglichcu Atajcstät.

5ud, 2llcr. Aoclm. ^rcyhcrr von c^uadt.
?. 1). Lcckcv.

Arnoldt von der sAusten,



— 107 —

x^'^acbö<?me ^>eine ^vönigZiHe Rcajesläl
^ ^ in f^ussen :c. Unser ^lllergnädigster König nnd lserr

unterin 27. ölnx m c. ans; Dero voflagcr allergnädigst befahlen Halen las;
die van Abel berselben Verwalter und Pächter so Rittersltze lewohnen/nnd bis hiehin
keine lntelliAenk-Zettull gehalten;

item ble Oactares iVkecliciiiae, Llnrurgi, nnb Apotheker überall sowohl ini
Clevischcni als INärckischcm nnd Nkenrsischcin jeder einen Hetwl in denen kleinen
Slädtcn aber die Lli^rurgi nnd Apotheekere »Hammen einen Zeit»! halten fallen

Als wird eineni jeden derselben solches hiennt bekand gemachet nnib sich dar
nach allerseits gehorsambst ;n achten nnd sich in Aunchmnng gcnieltcr intelligent?-
riieltnlen nicht iveigcrlich ;n erzeigen; Ll^natrnn Vileve in der Krieges^ nnd Dom-nnen
bianimer den 2. XnAnsti t7öt-

UI. Dnrhnni. Unppard. Schnwttach. n. Auselt. IDollnistäöt. ^ranrko.
I, vi. Kreutz.

IDetter.

Bon Ü>. Buschmann in Wetter.

AlliltmeincS.'

lieber das Gcrichtotvesen unserer Altvordern

liegen bestimmte Nachrichten nicht vor; wao die

alte» Schriftsteller, z. N. Cäsar in seinen Be

schreibnngen der gallischen Kriege, Taeitns in seinen

geschichtlichen Erzählungen über die alten Deutsche»

geschrieben haben, ist vielfach kritisch bebandelt

worden. Im Allgemeinen ist anzunehmen, daß

der Besitzer des ersten Hofes, Hanptbof, Dberhof,

Richtershof, Sadelhof, Maverhof genannt, das

ütiebteramt in der Banerschaft nnd in den nnm

liegenden genieinen Marken bekleidete. Cr hatte das Recht, Gericht zu

halten, den Borsitz zu führen nnd die Beisitzer zn ernennen. Dieses Recht

>var eine erbliche Gerichtsbarkeit, die vielfach erst im Anfang dieses Jahr¬

hunderts abgelöst ist. Er war hnltFrsvs in der blot'spi'nlecz der lroltor-

miulnor oder orchoxizn nnd setzte Strafen llirüelrton) fest für unbefugtes

Dolzhanen, Torfstrich nnd s>kase»schälen. Neben der bot- nnd ws-rksn-

«k>rs.cllo stand das Banerngerieht sbnrgsriecht), wen» auch mit einer Art

öffentlicher Gerichtsbarkeit z. B. in Strafsachen ausgestattet, so doeb

merkwürdig verschmolzen mit dem grnndherrliehen Hofgericht. Mehrere

° AnSfnhrl. bei- Seibcrtz. Landes »nd Reebtsgeschichtc des Herzogtums West
falcn. Lindncr: Die Bcmc. Kindlingcr, Gesch. d. alteren Grafen. Knapp; Re¬
genten nnd Länder Cleve Mark ?e.

Wappen von Wetter.
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Banerngemeinden bildeten mit der .feit, namentlich zur eigenen Siel;erl;eit,

eine Niarkengemeinde nnd endlich eine größere Landgemeinde, so das; die

Banernverfassnng ans die Vandcsverfassnng übertragen, »nd die Bauern

oder .Gofrechte auch ^andreebte wurden. Ans diese Weise entstand weiter

durch Verbindung der an einander grenzenden sächsischen Vander allmäbliel;

ein gemeinsames Sachsenrecht.

Nachdem Karl der Große die Sachse» besiegt nnd 808 mit ilme»

Frieden geschlossen, wnrdc bestimmt, das; sie, allerdings nnter Rnfsicht

königlicher Nieliter, beim Gebranch ibrer Vandreelcke verbleiben sollten; nur

sür die nen eingeführte christliche Religion traf man besondere Verein

barnngen. Karl dem Großen wird anrb die Ginfülwnng der beimliche»

Gerichte, Peine, zugeschrieben, was aber nach Pros. Vindner als Sage zu

betrachten ist. Gr soll nämlich beim Friedensschluß bestimmt haben, daß

Vergehen gegen die christliche Religion, ilwe Siener nnd Gebräuche, die,

wie sich leicht denken läßt, von de» eben Besiegten im Geheime» geschehen

nnd nicht angezeigt wurden, durch zuverlässige Schöffen ermittelt nnd die

Thäter zur Rechenschaft gezogen wurden. Sic Verbandlnng fand vor

einem besonderen Gericht - dem Grase», de» Schössen und Verklagte»

statt. Das Urteil war in der ersten Feit, da die Religion noch nicht

genügend befestigt, a»eb ein Geistlicher zugegen war, zur Rnssöbnnng

geneigt. Blieb der Verklagte abwesend, so wurde er vorgeladen; beim

Grscheinen mußte- er sich verantworten oder seine Strafe leiden, erschien

er nicht, was gewöhnlich der Fall war, so wurde er ebr- nnd

rechtlos erklärt, verfehmt, diese Verfelunnng aber den benachbarten Grafen

bekannt gemacht, damit niemand einen solchen Uebeltbäter anfnebme. Sie

oberste Änfsicht über Kirchengemeinden nnd ihre Velwer w. war dem kölnischen

Grzbischof übertragen, dessen Bistum siel; bis an die ^ippe ansdebnte.

Ser Kaiser ernannte nun nnter dem Namen Graf Landrichter, denen

er die höbere Justizverwaltung bezw. die Dberanfsielit übertrug. Sas

gräfliche Justizamt der Franken war im Grunde dasselbe, wie bei den

Sachsen das Ruit eines Vandriehters. Ihre Befugnis erstreckte siel; ans

Avpelationssaehen vor den Bauer- nnd Markengerichten; über Gigentnin

nnd Freiheit, Bestrafung gröberer Verbrechen, wodurch der Landfrieden

gestört war, Grkenntnissc in streitigen Sachen nnd Bestrafung der geringen

Verbrechen, wenn solche zwischen Personen von verschiedenen Bauer

sehaften vorsielen.

Sic Geschäfte der Grasen debnten siel; anel; »oel; über die christliche

Religion nnd über das Militär ans.

Sie Gerichte, Grafengcrichte genannt, wurden zu gewisse» .feite»,

zwei bis dreimal im Jahre ans den alten Malstätken nnter freiem .Gimmel

gehalten, wo sämtliche freie Männer, Grbgesessene, erscheinen mußten. Sie

alten Rechte nnd die mit dem Kaiser getroffenen Vereinbarungen wurden

öffentlich vorgetragen; die von einem gemeinen Grafengerichte bis zum

andern vorgefallenen bekannten Störungen angezeigt, versöbnet nnd gebüßet;
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die rechtmäßigen Veräußerungen der Güter bestätiget und die neue»

Besitzer darin eingesetzt; die in Streit gezogenen Sachen beigelegt oder

entschieden oder, wenn Schwierigkeiten bei den llrteilsfindern eintraten,

bis zum näcbsten Grafending vertagt. Ans Antrag konnte anch ein besonderer

Gerichötag anberanint werden, wodurch ei» außerordentliches Gericht oder

Notgericht entstand, welches »nr von dein Grafen, den Schöffen und den

Beteiligten besucht wurde. Hierzu mußte aber eine besondere Vorladung

erfolgen, während bei den regelmäßigen Gerichtstagen sämtliche Gerichts¬

genossen obne Auffordern erschienen. Das Verfahren war kurz, der Gras

stellte die Frage, nachdem man die Parteien gehört, und die Genossen

fanden die Antwort - das Urteil. — Bei den besonderen oder außer¬

ordentlichen Verhandlungen fällten die von den Genossen hierzu erwäblten

Schöffe» den Spruch. Die Strafgelder, 12 Schillinge für kleinere und

90 Schillinge für größere Verbrechen, fielen dem Kaiser zu.

Die von Kaiser Karl gebildeten Grafschaften erstreckten sich gewöhnlich

über mehrere Landgerichte, weshalb sie Untergerichte bildeten. Hatte ein

Gras jedoch mehrere Grafschaften unter, so daß jedes Landgericht eine

Grafschaft ausmachen konnte, da»» ließ er die Justiz durch einen Stell¬

vertreter — Vice- oder Uutergrafen, Ding- oder Freigrafen, Nichter —

verwalten. Die gerichtliche Stellung der Freien war eine andere, als die

der andern Klassen, so daß die Grafschaft ein Gericht über die Freien

Freigrafschaft — und ein Gericht über die Landsassen, die sogenannte

Gografschaft — enthielt mit dem Frei bezw. Gografen als Beamten.

Mit der Feit wurde aber das Grafengericht beschränkt durch Ver¬

leihung des Königsbannes an geistliche und weltliche Große, d. h. der

König verlieh anch anderen die Gewalt zu richten.

Eine »untere Aendernug ergab sich allmählich durch die Ausbildung

der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fnstände, indem »eben de» echten

Erbeingesessenen auch unechte - Hintersassen — beim gemeine» Grafen¬

gericht erschienen, die Kirche aber über ihre Schutzgenossen und Güter

Kirchen-Vögte ernannte, so daß jetzt neben dem Grafengericht auch ein

Vvgtgcricht entstand und durch die Anlage von Städten — Stadtgerichte. —

Der Stadtrichler war entweder der Gras oder Vogt oder beide; die frühere

Zugehörigkeit des städtischen Gebiets war hier bestimmend. Die Stadt¬

gerichte wurden aber nicht im Freie», sondern in dazu bestimmten Gebäuden

abgehalten und zwar vom Bürgermeister und Rat, wenn der Stadt der

Königsbann verliehen war.

Die Vogt-, Lehn- und Stadtlente folgten dem Grafengerichte nicht

mehr, weil sie ihre eigenen Gerichte hatten und für sich einen besonderen

Stand bildeten; zwar stand noch jedem frei, diesen alten Gerichten bei¬

zuwohnen, doch ging es in jener Feit so wie jetzt; an der Malstätte

erschien nur der Vorgeladene oder wer dabei etwas zu thnn hatte. Das

offene Gericht nahm daher allmählich die Gestalt des heimlichen Gerichts

— Veme — an, zu welchem man nur die Schöffen und Beklagte» zuließ.
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Im 11-. Jahrhundert mar der Freigraf nach immer königlicher Nichter,

der seine Gewalt vom Kaiser oder dessen Stellvertreter empfangen mußte;

er hielt noch jährlich 3mal das alte Grafengericht, das besondere offene

und heimliche Gericht aber nur, so oft es die Umstände verlangten. Die

Schöffe» hießein Freischöffen, der Frone: Freifrone; der Drt, die alte

Mal- oder Gerichtsstätte: Freistnhl oder Uönigsstnhl und der Gerichts-

bezirk: Freigrafschaft. Die Appellationen von den anderen Gerichten ginge»

wie früher noch an das Freigericht. Die Aufsieht über die Lönigsstraße»

und andern offenen Wege: Lirehwege, Leichenwege ?e. gehörten den» Frei

grasen; kriminal- nnd andere Sachen, Veräußerung von Landeigentnni,

Personalfreiheit unterstanden demselben ebenfalls.

Der Gograf nnd andere Richter, die ihre Gemalt von den inzwischen

aufgestiegenen Landesherren empfingen, unternahmen ebenfalls über vor¬

erwähnte Gegenstände zu richten.

Die Freigerichte — Veme - Veme bedeutet Genossenschaft, Ge¬

meinschaft — erlangten ihre große Bedeutung, als die Kölner Erzbiseböfe

als .verzöge von Westfalen ihm mehr Aufmerksamkeit schenkte», nnd

namentlich war das Bestreben des Königs Sigismund durchschlagend, denn

durch ihn erlangten die Bemgerichte eine Wirksamkeit über alle Länder

nnd Stände des Reiches. Der Höhepunkt wnrde gegen 1130 erreicht.

Nachdem die Städte mit ihren Beschwerden bei Kaiser Friedrich >11.

Gehör fanden, wnrde 11-12 dnreh den Landfrieden eine Grundlage znr

Bekämpfung der Mißbrauche nnd Ausschreitungen geschaffen, welche z»r

Folge hatte, daß ein Rückgang der Veme eintrat, indem nnn anch die

Landesfürsten darnach strebten, Rechtssicherheit i» ihren Landen zu schaffen.

Tie Areiftraffchaft Vvlmesleiii und das Gericht Wetter.

die Freig r a f s eh a f t V o l m estein -

in Betracht kommen. Das Dominium Polinesien, umfaßte nach einer >iarte

a»S Sprnner's bist, geograph. Atlas, welche Riedersachsen im Jahr 1273

' Die Schreibweise ist in alten Urkunden verschieden: Volmcstcen. Volmodostevne,
Volnmdisteinc,Volnwtstein, Volmodisten, Fnlniodestcin. Volinendisteinn. f. w-

Der bekannteste Freistnhl auf roter Erde,

dessen Stätte heute noch durch eine alte Linde

gekennzeichnet ist, war zn Dortmund. Oerselbe

ist insofern für Wetter von Bedeutung, als

mehrere seiner Schöffen 1101 an das Thor

hiesiger Burg eine Vorladung hefteten, wonach

der Bnrgmann, Derma»,, von Mallinkrodt,

welcher heimkehrende Bürger überfallen nnd

beraubt hatte, vor dem Freigrafe» erscheinen

sollte. — Für unsere engere Heimat kann

indes; »nr
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darstellt, ein Gelnet, das in etwa dem heutigen Kreise Hagen entspricht,
aber durch Belehnnngc» mit der Zeit vergrößert wurde, so daß man auch
den Kreis Schwelm fast ganz hinzurechnen darf.

Es ist nicht festzustellen,vb der Besitzer des Oberhofes Volmestein
zu denen zählte, die von Karl d. Gr. zu Grafen ernannt waren, oder
zu denjenigen, welche später durch Lehne zu großem Besitz gelangten und
sich den Titel selbst beilegten. Das letztere dürfte hier der Fall sein, da
die Familie zu de» Dienstmannen des Erzbisehofsvon Köln gehörte und
>282 zum ersten Male die Bezeichnung „Edle v. V." vorkommt; bis da
hin war die Bezeichnung ministormlis sDienstmannj oder mrstall-rnus
lBefehlshaber d. Burg) gebräuchlich.''

Ilm > Uli wird Ilncktmlclns cliz Volmnclstovna, Abt zu Werden er¬
wähnt. Als eigentliche Herren von V. werden genannt:
1134—> 168 Heinrich l. clo Volmuässtovllo, war mit seinen Brüdern

Gerhard und Jonathas wiederholt .senge bei den Erzbischöfen und
Kaisern.

I >74—>7!7 Heinrich >!. clo Valmonstovn, ebenfalls oft .'senge mit
seinen Brüdern Gerhard und Johannes. Goswin war Dom
küster in Köln und Eberhard Geistlicher.

>218 — 126t) Heinrich III. eis Volmostoyno, Schirmvogt über Soest,
Hagen und Herdccke.

>250—1304 Dbsoäoriol, I.
I3>>4 >324 Blionckariolr I >., fiel in der Schlacht bei Mübldvrf;

seine Burg wurde von den Grafen von der Mark zerstört »nd i» Besitz
genommen.

>324—1350 Dir sock ort vir III.
>350 —1396 Dlrsneloriizli IV.; sein Sohn Johann starb I43>

kinderlos, seine Tochter Agnes war mit EroctÄart v. ä. llootziz
auf Ilsrcni vermählt, deren Söhne >447 eine Erbteilnng vornahmen.

Jedenfalls war die Freigrafschaft, die sich erst spät nachweise» läßt,
ein Knrkölnisehes Leben. Lindner sagt in seiner „Veme", das; Wetter und
Herdecke auch zu dieser Vrigravschap gehöre, was für Wetter indes; nicht
der Fall ist, da nnser Ort seine eigene Gerichtsbarkeit harte,' die 1355
vom Grafen Engelbert von der Mark nachweislich zum ersten Male
bestätigt wnrdc. >Die Versammlungen wurden hier ebenfalls im Freien
geführt, abwechselnd bei der Kircheiche und bei der Linde am Friedhofe
im Dorf. Jeder mußte erscheinen, oder er wurde durch Botendienste
bestraft. — Der Name Kirchciche stammt daher, das; der Baum ans einen,
der Kirche gehörigen Grundstückgepflanzt ist. — Als weiterer Beweis der
eigenen Gerichtsbarkeit Wetters diene folgende Notiz: >562 klagte Franz

' Wests. Urknudcnbuch 1174. Nach Kindlinger, Gesch. d. Herrsch. Bot,nestein
und nach der neueren Ebronik derTain. v. d. Necke, kommt indes; die Bezeicknmna
iinNüi« schon 1131 und der Titel Graf >191 vor.

^ Witt. Jahrb. XI, 197.
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V, ä. H iZLlvO gegen seine» Schwager v. Malli nkrodt zn Mallinkrodt

ans Auszahlung des Branlschatzcs bezw. llebcrweisnng der Erbgüter, die

ini Gerichtsbezirk Hörde lagen, beim Gericht Hörde. Mallinkrodt wies die

Klage zurück mit der Begründung, das; er als Wetter'sehcr Bnrgmann

n»r vor dem Bürgermeister der Freiheit Wetter belangt werden könne,

denn nach altem Freiheitsrechte heiße es: .... man solle unsere Burg

manueu und Bürger, unsere erbliche» Güter in unserem Lande mit keinem

Gericht beschwere», es sei denn erst vor unsern Burgmanne» »nd Bürgern

zu Wetter verklagt und ausgeschieden, st — Hiernach waren die Bürger

weder dem Freigericht noch dem geistlichen Gericht »»terworfen. Gin

Freistnhl stand hier nicht; »venu nun der eine oder andere, z. B. v. Boirde,

Freigraf zu Wetter genannt wird, dann dürfte er hier seineu Wolmsilz

gehabt haben; vielleicht waren auch, nachdem die Freigrafschaft Bolmestein

mit der Mark vereinigt, die Vrigreven gleichzeitig als märkische Richter

thatig. Wetter wird auch nicht in der Grenzbeschreibung der Bolmarsteiner

Grafschaft, die allerdings ans der Mitte des >>!. Jahrhunderts stammt,

aufgeführt." Ein weiterer Beweis ist, daß selbst die Freigrafen ibre diesigen

Besitzungen nicht vor ihrem Freistichl, sonder» vor dem Wetter'schen Bürger

meistcr, wie aus einer Urkunde hervorgeht, veräußerten.

In Herdecke war die Sache noch anders; das Stift batte die Grafen

von Altena zum Vogt ernannt, welcher wiederum mit der Vogtei den

Herrn von Bolmestein belehnte; doch gehörten schon 1229 die Kriminalia

vor den Riebter zu Hagen, wogegen der Gograf seinen Gerichtsplatz »iebt

im Dorfe selbst, sondern, wenn es an Leib und Leben ging, jenseits der

Rnhrbrncke hatte/ In der älteren Zeit kommen nur die Freistühle zn

Volmarstein 1247 „vor der Burg" und zu Herdecke >337 in de» Urkunden

vor, später wird noch unter märkischer Herrschaft der bei Haspe ji» der

Haspe) angeführt^

Nach der Zerstörung Volmarsteins durch die Grafen v. d. Mark >324

und durch Vereinbarungen 14111 kam die Freigrafschaft, auch schon des

heiligen römische» Reichs oberstes Freigericht genannt, an die Grafen von

der Mark, welche sie später mit den; Gericht Wetter vereinigte und dem¬

selben unterordnete."

Wegen der große» Verpflichtungen, die die Grafen von Volniestein

ihren Lehnsherren gegenüber zu erfüllen hatten, durften sie schon früh

Vertreter, Freigrasen, zur Ausübung der Justiz augestellt haben. Be-

kannt sind:

1293 Theodorich, Ritter von MogelichA

13l4 verkaufte Gottfried von Sayn eine Anzahl Güter und Freileute

in den Kirchspielen Rade vorm Wald, Schwelm, Breckerfeld, Dabl,

Hagen und Vörde.

^ Im Besitz des Berichterstatters. " Stadt. Archiv Düsseldorf. Herrsch.
Witten 311. ' v. Steinen III. 1. >531. IV. I. 91. « Lindner, Die Beine, 3>>.
" Kindlingcr, Gesch. d. ält. Grs. 1. 231.



1898 Gerhard von Lhndcnbecke.^

1312 Heinrich von Vörde.

1325—1335 Goswin von Ellinchuscn.

1347 — 1384 Hartman van Borberge (auch Hartmodus, Hartlef

v, Vorberghe).

l347, 29. Sept., verkaufte Everhard gen. Schule (de Senle) zu Wetter

vor dem Freistuhle vor der Burg und dem Freigrafen Hartmod von

Borberge seine Guter zu Asbeck an die Aebtissin und den Convent des

Klosters Gevelsberg.^

1395—1498 Gobclcr von Werdinchns (Weirdinchus).

1497 Gobcl von Weyrdinhusen, Freigraf der Herrschaft Volmestein,

bekundet, daß Gerd Dobbe an Died. von Vrplinghusen 14 rhein. Gold-

gnlden schuldig zu sein bekennt und dafür seinen Kamp bei dem Eynnehns

im Kirchspiel Borste verpfändete

1411 Bernd MostertU

1418—1422 Johann Koch (Kock, de Kock).

>424 verkauft D. Dobbe in einem offenen Gericht den Werder auf der

Ruhr an Manner Koster; in dieser unleserlichen Urkunde wird Heinke

von Voirde, Freigraf von Volmestein, und Johann Bollen,

Gogräfe in Hagen, erwähnt.^ '

1423—1449 Heinrich oder Heineke von Börde (Bürde, Fnrde,

Heynke van Voirde) gehörte zu den bedeutendsten Freigrafen,

wegen der vielen Geschäfte halfen ihm
1426—1433 Hans v. Vörde und

1438—1449 Johann Kruse aus Hörde.

1449 bonrknndcn .H ermann Nolsi n ck und H e r m a n n opde m G r a v e n,

Borgermester to Wetter, daß Heyneke van Voirde, vrpgreve to Volmestcn,

das Land mit den Bäumen und Polen unter dem Bomhove an Diedrieb

Sralkneehte wiederkäuflich verkauft habe. Zeugen sind: Lernt Ovelaker,

Joh. van . . ., Bernt van dem Bronke, to der tpt richter und rittemest

(Üientmeister?) to rvetter, .... Joh. Westvellink, Herma pilstock, godert

van bok, Dieder berme, Joh. Funk, Joh. Kost. — (Diese beschädigte

Pergament-Urkunde hat noch ein gebrochenes Wetter'sches Waehssiegel

»nd das des Freigrafen, welches einen Fisch mit Stern zeigt.)°

1439—1473 Hermann Hackenberg; von 1462 stand ihm sein Sohn

Heinrich zur Seite, der 1469 aber wieder nach Limburg ging."

1449 schrieb Eßlingen an den Junker Kracht Stecken, Freigraf zu

Wettere und zum Volmestein. Derselbe war aber nicht Frcigraf, sondern

Droste zu Wetter. ^

1451 — 1458 Hinrich von Werdinehusen."

1455 Herman Windinchusen.

Wessel H a ck enbe r gA

" St. Arch. Münster. Gevelsberg 85. " Chronik d. Familie v. d. Recke
mW Fahne: Familie v. Hövel.

8
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1473 — 1492 Georg Hackenbcrg.

1493 Johann van dem Vorst HVarst).

1527 l.519 1534 Jung, Jürgen v. d. Vorste,

1593 Jürgen KostJ

1553 Hermann Hackend erg.

!553 verkauft Dietrich Kvge, Bürger tho Wetter, dem Derma»»

Hackenbcrg, Vrygreve tho Volmestein, sein Hans zu Wetter in dem

Dorfe, gehcitcn Kvge Hans, nebst Kamp und Garten an demselben Hofe

gelegen, den Kamp vor dem Dorfe, ^/z Morgen Land im Haltenborn,

dat Wißken vor der Brügge by dem Wevdtkampe, dat Stück Land vor

dein Snnderwege, Garten näcbst denn Schicke», einschl. allein stubehör,

was des Hanfes Recht ist, in Holz, Wald, staune, Hecke, Wasser, Weite

ntgeschedet dorch: Kerkenschnldt, Herren Pfacbt Vrvget und Bürgerrecht.'

Tas Gericht Wetter und seine Richter.

Wann das Gericht Wetter seinen Anfang genommen, laßt sich nicht

ermitteln, doch dürfte es ums Jahr 1399 gewesen sein, da bereits 1273

dem Jnnggrafen Eberhard von der Mark das Schloß Wetter überwiese»

wurde und >323 schon Droste» ihres Amtes walteten.

Den Gcrichtsbezirk bildeten anfanglich nur die Gemeinden Wetter

und Ende, denen, nach der Zerstörung Volmesteins i. I. l324, noch

Herdecke, Volmestein und Wengern sdamals Dberwengern genannt 1 nebst

den zugehörigen Banerschaften zugeteilt wurden.

Die Funktionen der Richter dürfte» sich über dieselben Gegenstände

erstreckt habe», wie in der allgemeinen llebersicht am Schluß geschildert

ist; nur über die Bewohner der Freiheit waren sie nicht berechtigt ibr

Nrtheil zu fällen, soweit die niedere Gerichtsbarkeit in Frage kam, welche

allein dem Bürgermeister und Rath zustand und worüber bereits im

XI. Jahrgang S. 197 berichtet wurde.

Folgende Verhandlungen und Personen sind bekannt»

1273 beurkunden Engelbert v. d. Mark n. Theod. v. Volmestein, daß

Hermann v. Altena l Hof zu Garenfcld mit Hotten und stnbehör dem

Kloster Gevelsberg schenkte. Unter den Zeugen sind: Henrico, Pastor

in silznrglr; vrenvino, Pastor in Wetter; Johanne, Pastor in DacleW

1328, 18. September, überweist in Wetter der Graf Adolf v. d. Mark

dem Hlostcr Gevelsberg zum Seelenheil seines Vaters Engelbert eine

jährliche Rente von 2 Mark.^

1345 verkauft Phil. Sobbe der Äbtissin und dem Eonvent des Klosters

Gevelsberg alle seine Güter im Kirchspiel Volmestein. stenge ist ». a.:

Wilhelm, Pastor in Wetter.^

" St .-A. Münster. Gevelsberg, K2». 80, 83, 121, 125, 131, 132, III, 112,
IIS, 1S9.



l?87, 1. August, fand vor Gobclc von Hagen, Richter z» Wetter, der
Verkauf eines Hauses und eines Holzpaehtes an die Kirche und die
Kapelic zu Wetter statt. Zeugen: Hermann v. d. Varste; Wilhelm
Dobbe, de junge; Goschald v. Berchem; Konrad Schonweder; Johann,
geheute» in de» Porthus in der Tit Borgheinester to Wetter; Bernardt
de Portenere; Dinrich in dem Dorpe to Wettere; Cost de Vischere;
Heyen ghehcyten Schcpercn in der Tyt Radlüde der vryhet te Wettere;
Joh. SnedighcA^

>499 Deinrich ter Westen, Schulte und mehrere Einwohner zu Langen¬
dreer verbürgen siel, den, Kloster Gevelsberg für Bezahlung einer Rente
ans Land, welches Schulte zun, Steinberge bennßt und welche Rotger
Beckmann mit Bewilligung der Acbtifsin, der Priorin und des Convents
an Dans Brunen, Bürger zu Wetter, verpfändet hat."

>499 bekundet Johann Lütkeberch, Gogreve zu Schwelm, daß Tilman to
Overberch eine jährliche Rente aus dem Gute zu Overberch an Diedr.
von Wickede verkauft hat. Zu den Zeugen gehört auch: Evcrt Stall¬
knecht, Bnrgmester to Wetter genannt."'

lül5 Vor Everhard von Dodinckhnsen, Richter zu Wetter und Herdecke,
findet zwischen Denn. v. d. Vorste und dem Stift Herdecke ein Tansch
von Gütern statt."

1429 Otto Vrytlwff, R'ichter zu Wetter, beurkundet, daß Hilbrant von
dem Dcede dem Diderich K'yge für eine Schuld von 299 rhein. Gulden,
22 Mark 8 Schill, und 16 Malter Haber sein Gut zum Heede und
das Land unterhalb des Heleweges im Kirchspiel Schwelm ver¬
pfändet hat."

>421 Diedr. v. Wickede hatte ans seinem Gut Scheide 8 Malter Korn,
>9 Schill und Iii Dühner erblicher Rente an Kloster Gevelsberg zu
entrichten."

>427 verkauft Diedr. von Wickede dem Kloster Gevelsberg Mark
jährl. Rente aus seinem Eigenthnm zu Schede bei Wetter. Als Zeugen
sind angeführt: Diederich moylick; everd in dem Porthus to Wetter,
Borgermeyster in der Tyt tho Wetter."

>428 Diderich Koyge verkauft einer Klosterjungfrau in Gevelsberg sein Gut
in der Hoembocke, Kirchspiel Schwelm und läßt dasselbe auf vor Cracht
Stecken, Droste» zu Wetter."'

l 49 l bekennet Diderich Kige zu Wetter dem Kloster Gevelsberg tili rhein.
Gulden schuldig zu sei» und verpfändet dafür sein Gut zu dem Heede
im Kirchspiel Schwelm."

l 495 verkaufen die Eheleute von den Eycken nebst Kinder vor dem Richter
Bernd vor dem Branckc zu Wetter ihren Antheil am Gut z» den Eicken
an die Kirche zu Wengern."

1449 ist der Richter Zeuge ss. Freigrafsch. Volm.)

" St.-A. Münster: Wetter. " St. A. M: Herdecke,46, M, 66. " v. Steinen,
I II . 4. 15V1, 1480.

g»



1458 Tonis Solderbecke, Richter zu Wetter, Volmestein und Herdecke."

>459 bewilligen Äbtissin und Convcnt des Klosters Gevelsberg dein

Schulten zu Langendreer, Rotger Beckmann, 4 Scheffelsaat Landes, zu

dem Beckegnt gehörend, und welches Schulte-Steinberg unter bat, dem

Hans Brunen, Bürger zu Wetter, zu verpfände»."'

>460 Thonis Solerboick, Richter in der tpt toe Wetter und toe Volme-

stein, erklärt, in eyn syttende gcheget gerichtc, dar ick stat und stoel . .

.... Diese vergilbte und nicht mehr zu entziffernde Urkunde betr:

Rente des Diedr. von Mallinkrot, zu Gunsten der Kirche in Wetter,

ans dem Gute Vrplinghnsen."

>464 T. Solrebecke beurkundet, daß Alart Koirlink dein Hannes Brnyne,

Bürger zu Wetter, ans seinem Gute zu Drdinchnsen sAeringhansen in

Vorhalle) 7 matter Hafer jährt. Rente wiederkänslieh verkauft habe."

>464 verkauft I. Dönhoff in Wengern vor Tönnis Joldcrbecke, Nichter

zu Wetter, die Vischerey auf der Ruhr bei Mallinkrod an den Richter
Tidemann von UnnaU"

>470 ist Anthonis Snlderbecke, Rechter in Wetter, Zeuge, als Johannes

Brnpn und Frau die Vicarie St. ÜR'aria in der Pfarrkirche zu Wetter

stiftet.'"

>471. Richter Tonis Soderbecke unterzeichnet die Rnbrreebte. > Des Riebters

Siegel zeigt einen Naben.)'"

>482 Aleff v. d. Brocke, Richter zu Wetter »nd Herdecke." »Wetter,

Herdecke und Volmestein hatten die Hanptfahrten i» Gerichtssachen an

die Veste zu Hagen, von dannen ai> die Landvcste zu Lüdenscheid und

endlich an das Hofgericht."

>502 oder >566 bekannte ein Fälscher nach Inquisition »nd Tortur

vor dem Gericht Wetter, falsche Briefe gemaebt zu haben, wozu die

Siegel in Essen gestochen worden.''"

>545 Evcrt Plcsmann, Rickter zu Wetter, Herdecke und Volmestein.'"

>548 Derselbe beurkundet eine Aussage über den Tackenkamp unter dem

Berge unter Wetter gelegen. (Liegt Ivo?)

>554 bekundet er, daß Reynert van Brenuneth von Carl Reebevn 46 Thlr.

geliehen und ihm dafür eine wiederkäufliche Rente von 6 Scheffel Korn

und >0 Schuren in der Bonuncr Mark verschrieben hat.""

1560, 1574, >579, >598 Diricns Werninck, Richter zu Wetter, Volme¬

stein und HerdeckeU"

>575 bekundet er, daß Heinr. v. Brempt ans seinen Hardenstcin'schen

Gütern im Amte Wetter, Kirchspiel Wengern, dem Diedr. Schulten auf

dem Erbßberge eine jährliche Rente von 6 Thaler wiederkänflich

verkauft hat.'"

Nichter Werninck hielt das Maimgericht auf dem Schnltcn-Hof in

Witten als Lehnrichter.'"

" v. St. 1. 3. 1700. " v. St. I. 2. 1061. Wlttencr Jahrb. Vitt >20,
122, 130. " St.-A. M.: Herdecke 101, 109, 114. 115, 123. » Wittmer Jahrb.
IX, 64, 70.



>582 klagt Dietrich von Blallingrodt zu Mallingrodt beim Reichskanuncr

Gericht Wetzlar gegen den Herzog Wilhelm von Jülich, Cleve, Berg, zu

Cleve, gegen Richter und Amtmann zu Wetter und gegen Hermann

v. Mallingrodt zu Mallingrodt betr.: Verhaftung des Klägers ans

Antrag des Derm. v. Mallingrodt und Gefangenhaltnng im Kerker-'

zu Wetter, in Folge eines Privatstrcitcs, nwdnrch die Privilegien des

Adels in der Grafschaft Mark verletzt sind,

>585 abermals gegen Genannte wegen Verhaftung des Klägers in Folge

Streits über den Hnißken Kotten, über die Fischerei in Spaltwasscr

und Spiek n, s. w,

lieber diesen Prozeß hat das Staatsarchiv Wetzlar mehrere Akten

stücke. Das Endresultat dürfte vielleicht mit dem Grabstein am Delstern

kamp unterhalb Mallinkrodt in Verbindung zu bringen sein, von dessen

Inschrift noch zu lesen ist:

Ao. 1594 am 16. Juni ist der Edler und ernvestcr Dieterich von

Mallinkrodt durch seines Bruders Herman van Mallinkrodt H . . . n

Haus erbärmlich und unschuldig

i 594 reicht Witwe G. Lacknm und Kinder zu Wetter beim Rcichskammer-

gerietst eine Gcnugthnnngs- und Schadensersatzklage ein oontrn her¬

zogliche Regierung zu Cleve und Gericht Wetter und Hagen wegen

harter Einkerkerung, Folterung und Hinrichtung des Georg Lacknm und

einer seiner Söhne und wegen unbegründeter Anschuldigung einer

Tötung.

1580 am 16. September starb Katharina von dem Varst, gewesene

Richter'sclw thv Wetter; so lautet die Inschrift eines beschädigten Grab¬

steines vor der Kirche im Dorfe. Demnach muß ein Varst hier das

Richtcramt verschen haben.

1595 am 14. Juni starb , Richter tho Wetter; ebenfalls

nach einem Grabstein. Das Wappen zeigt einen Maueranker st'.

1008 stellt Gericht Wetter einen Schein aus über die Forderung des

Wennemar Semder an die Erben des Caspar zu Ennede von wegen

seiner Frau Anna von Ennede.-^

1607 klagt Bernard Fischer oontra, Fürstl. Regierung zu Cleve und den

Droste» des Amtes zu Wetter beim Rcichskainmcrgericht.

1621 bekundet der Richter in Wetter, daß Jakob Bröckingh vor ihm er¬

klärt habe, durch Wineken zu Asbeck in seiner Forderung von 400 Thlr.

an das Sondermann'schc Gut befriedigt zu sein/-'

1622 Johannes Merker not. pndl.

>628 bestätigt Johannes Klovers, Richter zn Wetter, daß Berndt von

Mallinkrodt ans seinem Totenbette eine Schuld an Pastor Fabricins in

Wengern anerkannt habe.'^

" St. A. Weplar, lit. M. 110 478. " St.-A. M. GcvclSbera 198->, 201°,
202. Wittcner Jahrb. VIII, 146, IX, 83, VIII, 159.



— 118 —

1624, am 15. Mai, weiset Job. Movers, Ricbter zn Wetter, Vollmestein

und Herdeckc, dem Kloster Gevelsberg als Hvpothek für eine Schnld-

fordernng von tilg Thlr. Könens zn Lenderinckhansen Güter in Asbeck
an.22

1624 Bernhardns Rufe, Gerichtsschreibcr.

1627 klagen Pastor und Kirchenineistcr zn Wetter beim Neichskammer-

gericht oontrn Mathias Hackenberg in Wetter betr. Streit über den

Stovckens Kamp und etliche jahrliche Kirchenstellcn.

1628 Joh. Klövcr noch erwähnt.^

>628 klagt Pastor Johann Heringhansen allein gegen Matbias Hackenberg

und oons. betr. Vindikation des vormals von Diedrich .llige zn Wetter

besessenen Stovekcnkampcs.

1641 Henricns Vethake not. xnlck.

1643 Pct. Hohcnholt not. pnlll.

1646 1639 Joh. Kraemers, Krämer, Richter zu Wetter, wird

1656 als Hochgräve zn Schwelm erwähnt.

1656 Casp. Reinermann, Richter, ch 5. Jannar 1668.

1652 wird Hackcnbcrg, notnrii und Gerichtsschreiber, beauftragt, die

Vikarien und Benefizien in »amm und deren Instand festzustellen.

1657 Hackenbcrg, Gerichtsschreiber. ch 21. Blai 1659.

1676 Joh. Friedr. Neincrmann, Richter; 1671 als Dr. erwähnt.

1673, 1696 Joh. Herm. Hackenbcrg, Gerichtsschreibcr. ch 1713; der
letzte seines Namens.

1675, 1696, 1698 Beruh. Caspar Reinermann, Richter; 1715 der alte

Richter und 1717 Richter a. D. genannt, ch 23. Jannar 1729, 81 Jahr alt.

1694 Heinr. Will). Broeckelmann jnr. Ino.

1694 den 9. Okt. ist ein armer Sünder, Peter Lüning ans Schwelm,

der seine Frau nins Leben gebracht, von dem Ambthanse Wetter ans

dem Gefängnis; geführt, wo Bürgermeister, Rat und ganze Bürgere! im

Gelvehr, denselben ans der Brücke ^Zugbrücke) nach altein Gebrauch

wahrgenommen, für die Pfortte gebracht/Ivoselbst ihm das Urtheil vor¬

gelesen worden. Im Beisein der Geistlichen Trippler und Wiendal

nahm ihn die Bürgerei in ihre Mitte, begleitete ihn bis zur Wetter'schen

Grenze, wo ihn die Herdickschen in Empfang »ahmen, ans den Wagen

setzten und zur Richtstätte »ach dein Kuckel'schen Hanse, anf'm Haarbrocke

genannt, führte». Daselbst wurde er mit dem Rade vom Lebe» zum

Tode gebracht und der Körper aber auf's Rad gelegt. Seine Liebste,

Wittib Ralenbeck, sAnna Katharina) mit der Mörder in Ehebruch gelebt,

wurde ebenfalls dahin geführt; ninsite der Hinrichtung beiwohnen, ist

dann am Pranger gestellt, mit Ruthen gestrichen und des Landes ver¬
wiesen worden.

" V. Steinen, III, 4, 1582; IV, 1, 170; III, 4 1319; II, 1, 197.
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1995, 18. Juli, wurde eine Hur aus verdecke, die ei» Kind beimlick
gebore» und iu die Nnbr geworfen, nacli geschehener Peinigung und
gefälltem llrtheil nacb verdecke geführt und bei währendem Markt am
Pranger gestellt und mit Ruthen gestrichen. Auch hier mußte die
Bürgerschaft unter Gewehr den Transport besorgen.

1698 Böhmen für. Bin.
1999, 25. Aug., vernrtheilte das Gericht Wetter einen Dieb, Jan Dorn

ans Schwelm, der an verschiedenen Drtcn gestohlen zum Tode; er
wurde am Haarbrock gehängt.

17119 wird Neinermann als Amtsvcrwaltcr und Nichter zu Wetter be¬
zeichnet.^

17111 Reinh. Pampns not. pupl.
171X1 Gericbtoscbreiber Setbmann n. a. begründen den Nnf des Schwelmer

Brunnens.''
17119 verkauft Wittib 2inderhans und.Sohn Wcnnemar vor dem Gericht

Wetter die Hälfte des Kinderhans'schen Hofes im Kircbspiel Schwelm
an Henrich Nolle.-"

17119 4. Januar ist Stephan Schmit wegen Diebstahls „vor der Wetter
Pfortten" am Pranger gestellt und dapffer mit 6 Nnthcn ausgestrichen
und gebrandmarkt worden." In diesem Fall war die Bürgerschaft nicht
aufgeboten.

litt) Eonrad Jahn, Königl. Anwalt.
1711 Funcke, Procnratnr.
1712 Joh. Peter ^Mertens für. cnncl.
1714 Job. Diedricb Behine, Gerichts-Procnrator sg.cIvoczg.ti proonrntoiis

Biizoi).
1719 Joh. Henr. Erclels, Richter, ff 21. Nov. 17.87.
17 11! E'asp. Dietr. Funcke, Kaiserl. Notarins snotnrins xndlious). ch 1721.
1717 Georg Theodor Sethmann, AmtT und Gerichtsschreiber, ch 1735.
1718-1748 Beschwerden des Freiherrn v. d. Necke gegen die Eingriffe

des Nichters Erckels in Wetter.-^ —
Leßterer machte der Gemeinde viel zn schaffen, mischte sich in Sachen,
wozu er nicht berechtigt war. Die Beschwerden des Bürgermeisters
wurde» ans Grund der alten Privilegien stets böheren Drts anerkannt.

1719 erließ König Friedrich Wilhelm ein Edikt wegen der Appelationcn
und Abschaffung der sogenannten Mittel- und Hanptfahrtcn, wonach
nur an das Hofgericht zn Eleve appelliert werden konnte und ferner an
die Reichsgerichte.

172? starb Theodor Funcke, Gerichtmonitorinm.
1731, 1741 Job. Herm. Brenschede zur. cncncl. 1 742 Sekrctair und 1751

als socwotirrins gestorben.
1733 beurkundet Nichter Erckels eine Darlehnsverbandlnng des Stifts-

Fränleins Jsabella Mechthilde Magdalena von Nomberg zu Herdecke.^

^ St.-A. M., Hcrdecke 115.



— 120 —

1735 Jos. Heriii. Rischede Iii-, oxpt. Rsoiptoris.

1736 Joh. Casp. Fuiicke. Dr. u. nckvoontus. rooopt d. Gerichts Hagen.

!736, 1710 Wewer, Gerichtsschreiber.

1739 Gottfried Sethmann, IroktisonI und nclvocmt; Hciirich Conrad

Funcke, Richter.

1739, 1718 Carl Diedrich Arnold Funcke, Richter.

1715 Jos. Casp. Sociiecken (auch Söncken, Schnecken geschrieben) Kavs.

Not. Pnbl. 1- 1753.

1719 soll der alte Frilz wegen der hergebrachte» westfälischen Eigcn-

willigkeit und Rechthaberei die Beincrknng gemacht haben: „Man

möchte den Westvhälingern, die von Gott und der Vernunft entfernt

und zum Zaukeu gebore» seien, um ihrer Herzens-Härtigkeit willen so

viel Advokaten geben, als sie haben wollten."^

1751 Gisbert Friedr. Jos. Crckels, Hofrat und nclvocmtns orckinurius.

1752 Gencckcn notnrii; Caspar Bröcking, Schreiber d. Hvffiscal's Seth-

mann; Friedr. Carl Crckels Hofrat. Er hat sehr für die Gemeinde

Wetter gestrebt, namentlich als die Franzosen »nd andere Völker

während des 7jährigen Krieges hier in der Gegend weilte».

1752 Vethacke, Hoffiscal und Rentmeistcr.

1753 Bölling, Gerichtsschreiber.

1753 übertrug die Ehefrau Funcke zu Kampscheid bei Halver vor dem

Gericht Wetter ihrer Halbschwester, Frau Heyerhofs, das Gut Asberg

samt dem Zehnten.2?

1753 wurden für die Grafschaft Mark 6 Landgerichte geschaffen (3 im

Hellwegc und 3 im Süderlandc) an Stelle der aufgehobenen Gerichte

und zwar in Hamm, Unna, Hagen, Altena, Lüdenscheid und Bochum.

1 Landrichter und 2 Assessoren bildeten das Richterkolleginm, dem l

Gerichtsschreiber und 2 Gerichtsdiener beigegeben. Appelinstanz war

die aus 2 Senaten bestehende Landesregierung in Cleve.

Durch diese Bestimmung wurde auch das Gericht Wetter aufgehoben

und der Bezirk dein benachbarten Hagener Gericht unterstellt.

Die Privilegien Wetter's.
(Forts, aus Jahrgang XI 1896/97 S. 191—208.)

(Von Rud. Buschmann.)

6sn<zrn1-?g.tsnt. Wodurch die vorher erthciletcn DriviloZin und Don-

osssionos oontirmirot werden. Do Dato Lsrlin, den 21. September 1710.

Cleve, gedruckt bei Jacob de Vries, Königl. Preuß. Hoff-

Buchdrncker ^.o. 1710.

Wir Friderich, von Gottes Gnaden König in Preuße», Marggraf

zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Chnrfürst,

Lanvorninor Pranst von Oranicn Usukostutol und Vullougin. in Geldern,

Bcrgcr, Harkort, 36. Wittcncr Jahrb. IX, 86.
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zu Magdeburg, Cleve, Gülich, Berge, Stättiu, Pommern, der Cassnben

und Wenden, zu Mecklenburg, auch in Schlesien zu Crossen Herlzog,

Burggraf zu "Nürnberg, Fürst zu Halbcrstadt, Minden, Camin, Wende»,

Schwerin, Ratzcbnrg Dst-Frießland und Mörs, Graf zn Hohenzollern,

Rnppin, der Marck, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Bingen, Schwerin,

Bübren und Lchrdam, Herr zn Ravenstein, der Lande Rostock, Stargard,

Lauenbnrg, Bütoiv, Llrlay und Breda cte, etc.

Thun kund und fugen hiermit zn Nüssen: Demnach bei Unserer

angetretenen Gott gebe glücklicher und gesegneten Königlichen Regierung

sowohl den sämtlichen Magistraten und Städten, als auch Commnnizn.

>lnnnn^en und purtivulisr-Personen in Unserem Königreich Preussen, auch

alle» übrigen Königlichen Urovintmon und Lande oblieget, die Conlirmntion

und Uonovntion ihrer habenden UriviloZion, Ltntntvn und anderer

wohlhergcbrachten Gerechtsamen und Concwssionsn aller nnterthänigst

zn suchen:

Als haben Wir, um dieselben samt und sonders der dicserhalb sonst

erforderlichen Kosten zn überheben, ans Landes- Väterlicher Gnade und

Huld allerhöchst rosolvirot, über alle dergleichen UrivilöAm, Ltatutn und

Gerechtsame, auch Conmzssiouos, welche entweder von llnsers in Gott

ruhenden Herren Vaters Königl. Majestät, Christmildestcr Gedächtnis; selbst

verliehe», oder doch von Derosclben renovirot und conlirmirot, auch

nach der Zeit nicht etwa oxprssss wieder aufgehoben und cmssirst tvorden,

keine neue und besondere (lonlirmntionos zn ertheilen, sondern solches

überhaupt durch ein gedrucktes ClonsrnI-U-rtont zn thun: Gestalt Wir

dann hiermit, ans Königlicher und Landesherrlicher Macht und ^ntüoritüt

alle und jede sowohl Unserer Magistraten und Städten, als auch den

Commune», Innungen, wie nicht weniger pnrtioulier-Personcn in Unscrm

Königreich Preussen, Chnr- und Marck Brandenburg, auch allen und jeden

übrigen Üvovintmon und Landen, ihre vorher wohlerworbene und von

Landes-Herrn zu Landes-Hcrrn conlirinirto, nicht wieder aufgehobene,

noch oxprssse cmssirts Gerechtsame, Coneessionss, Ltntnta und ?rivi-

IsZin, sowohl renlin als porsonnlin, welche von Höckstermeldeter Unsers

in Gott rubenden Herrn Vaters Königl. Majestät entweder Selbst aller-

gnädigst crtheilct, oder doch von Deroselben ronovirst und conlirmiret

worden, mit allen darin verschriebenen und verliehenen Freyhciten, Rechten

und Gerechtigkeiten, ohne einige Ausnahme, hiermit und kraft dieses in

Gnaden rcmoviron, eonlirmiron und bcstättigen, also und dergestalt, das,

alle und jede mehr ermeldte so real als porsonnl-UriviloAin die völlige

Kraft und Würcknng, welche sie bishero gehabt, noch ferner dergestalt

haben und behalten sollen, als wären sie bey Unserer Gelangnng zur Crem

»nd Chnr von Wort zn Wort von neuem conti rmiret und ertheilet tvorden.

Wir wollen auch die Magisträte, Städte, Commune», Innungen,

Gewercke und Gilden, auch Dnrticnlier-Personen, Besitzer und rechts-

mässigc Inhaber solcher iUrivilsgien samt und sonders jederzeit dabey
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allergnädigst schützen und handhaben, eben als wann eines jeden l'eiv!-

Is^ium besonders von Uno crlheilet nnd buchstäblich oonlirmircü Ovaren

Jedoch müssen die Magistrate nnd <7>mmnu«zn ancli l^n!NionIi>u^

wegen ihrer vordem Lehnbar gewesenen »nd nunmehro nliocliiiviorton

Gütern und Dortinontisu, tvovon sie einen Cnnoiuzm geben, den Ucliotm

vom 18. Ununnrii, 25. b'vlzrunrü nnd 15. ^lnrtii !72U gemäß sich bcv

dem LehnsMralrlv nach wie vor melden, darüber die Lcliut- nnd (Ion-

stitutions-mäßige Gortiticmts absordern nnd dcsbalb Uranstnuiln zcraosUrcm :

Wie dann anch denjenigen Urivntis, welche nä cliss vitm> privilo^irot,

und derselben Ernenernng etwa ans besonder» Ursachen verlangen, dieserhalb

bcy Unserin doucu'nI-Obcr-Diunut^-Ärieges nnd Dcunnincm-llirsotori»

sich zu melden, (.'opins ihrer Urivilo^icm und (lonosssionon bcuznlegcn,

und derselben (.'vulrrmirtlon oder lrrnenernng vor die Gebübr insbesondere

zu suchen, nach wie vor unbenommen bleibet; Jngieicben diejenige» Hand-

tverks-Jnnnngen, welche noch keine nach dem GonernI-NeichoDatont und

abgeschafften Handwerks - Mißbrauchen eingerichtete Ulonornl-Gilde Briefe

erhalten haben, ihre alte ein vor allemahl cnwsirot nnd nnnullirol bleibende

so genannte Gewercks-UriviloFm nnd Gilde Briefe einsenden, nnd um

neue gedruckte Gewercks-Briefc Ansnchnng tbnn müssen: dahingegen die

jenigen Handwcrcker, welche seit !788 nnd folgende slahre dergleichen

bereits erhalten solches nickt nötig baben, sondern derselben solchergestalt

erhaltene (Zouoral-I'rivilexig, nnd Gilde Briefe hiermit oxxrossv von

neuem eben so bcstattigct nnd erneucrt, als alle dergleichen alte vor nnd

nach 1718 crtheilte nnd nicht »ach dem (Muornl-Reiclw UntonI wegen

Abstellung der Haickwerko Mißbräilchen vom ll. .Vuccusti l 782 eingerichtete

Jnnnngs- und Gilde Briefe hiermit anch von neuem vernicklet nnd ans

gehoben werden.

Zu Urknnd dessen alle» baben Wir dieses Ulcmcunl-Untcmt, böchst

eigenhändig unterschrieben, nnd mit Unserem königlichen Jnsiegel bedrucken

lassen. So geschehen und gegeben zu Berlin, den 24. Lopt.omlmm I74U.

Ui. 8. s^riderich.

F. v. Görnc. A. O. v. Viereck. V. 2l>. v. Happc.

A. F. v. Boden. S. v. Marschall.

Tas Amt Wetter und seine Amtmänner lw;w. Trösten

nnd Vandräthe.

Nachdcin das Amt vieler Grafen mit seinen große» Rechten allmälig

eine erbliche Würde geworden,-^ die ans eigenen oder lehnbaren Besitzungen

der Grafen hasteten »nd solche mit der Jeit zu einer territorialen Grafschaft

bildete, waren die Besitzer nicht mehr in der Lage, ihres Amtes voll nnd ganz

wallen zu können, weshalb sie dem einen oder andern ihrer Dienstmannen

gewisse Obliegenheiten übertrugen. Sie ernannten, wie bereits im vorigen

Note ^ in Gericht Wetter.
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>iapitel erwähnt, für die Justiz besondere Richter oder Frcigrafen; weiter-

bin für die Bnrgdienstc: Bnrgmannen, die sich von Zeit zu Zeit ablösten;

für die Bewirtschaftung ihrer Höfe: Schulten oder Meyer, welche dem die

Verwaltung der Güter führenden Beamten - dem Droste» — Bericht

erstatte» mußten. Diese Droste», die ursprünglich nur die herrschaftliche Tafel,

Gmpfang der Lebensmittel, Renten usw. zu besorgen hatten, erhielten das

Recht, Polizeisachen, zuweilen auch Jnstizsachen — die Criminal-

angclegenheiten aber ausgenommen — in den zu ihren Höfen gehörenden

Aemtern auszuüben.

Maneber Droste fübrte auch de» Titel Amtmann; er war in diesem

Fall eben Verwalter des Gutes „Hans " l so auch bei Wetter,

welches anfänglich, nach den Acten im Staatsarchiv zu Münster, „Haus

Wetter" genannt wurde.

stnm Amte Wetter gehörten ungefähr die heutigen Meise Hagen und

Schwelm:

n. Das Gericht Wetter mit: Wetter, Herdecke, Ende, Oberwengern

l seht Wengern genannt > und Volmarstein, sowie das adelige Jung-

frauenstift Herdecke,

b. Das Gowgcricbt Schwelm mit: Schwelm, Gevelsberg, dem süd¬

lichen Theil von Vörde, nebst dem adeligen Jungfrauenstift

Gevelsberg.

o. Das Gericht Hagen mit: Hagen, Boel, Dael, dem nördlichen

Theil von Vörde und Waldbaner.^

Der Kreis Wetter umfaßte dagegen:

I. Das Amt Wetter, wozu gehörte:

a. das Hochgericht Schwelm mit l2 Banerschasten,

Ii. das Gericht Hagen mit l!> Dörfern und Bauerschaften,

o. das Gericht Volmarstein mit 7 Banerschasten und

cl. das Gericht Gnde mit 3 Banerschasten.

II. Das Amt Iserlohn mit 8 Banerschasten und 1 liirchdorf.

III. Die Jurisdiktion Hemer mit 7 Banerschasten.

Der Städtekreis-Kreis südwärts der Rnbr, welcher 1733 gebildet

wurde, enthielt: Iserlohn, Hagen, Blankenstein, Hattingen, Schwelm,

Breckerfeld, Lüdenscheid, Plettenberg, Nenenrade, Altena, Wetter, Mci-

nerzhagen und Hcrdecke. HVergl. d. Daten zum Jahre 1753.)

Von den Droste», die hier ihres Amtes walteten, finden sich folgende
Rotizen:

Tcschemuachcr: Clivia, Julia w. Ausgabe 1638 S. 211. Büschiug, Erl>
bcschreibuug vou 1757 S. 597 bczw. von 1790 S. 72 uud 90, von Steinen, 1.1.13.
Wittencr Jahrbuch III, 109.
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13211 ist Engelbert von Altena, Droste zn Wetter, .'»enge in dem Freiheits

briefc, den Graf Engelbert v. d. Alark dem Reichshof Westhofen

gegeben hat; er lebte noch >338; führte in seinem Wappen 3 Blätter.""

1338 wird n. a. Gerhard von Witten, Droste tho Wetter, erwähnt als

stcngc bei einem Vertrage zwischen Graf Adolf v. d. Mark »nd seines

Benders Sohn, Conrad von der Mark, betreffend Gericht zn Brackel."'

1338 nimmt Graf Adolf von der Mark 2 Personen, die sich frei gekauft,

zn seinen freien Dienstmanncn an; als Zengcn dieser, in unserer Burg

Wetter stattgefnndcnen Verhandlung sind benannt: Denrieo de Wvckede,

Ritter; Gerharde de Wpttcne, unser Ambtman in Wetter n. a.""

1342 Gert de Wyttenc, Droste.

1353 Dpderpke van Wermpnchnse», Drotscttc tho Wetter, bezeuget, daß

der Graf Engelbert von der Mark den Bürgern zn Von >Iserlohn > die

Halbschcid von den Bierpcnnigen fBranstener) vor 266 stRark guter

Pfennige versetzt hat.

1334 wiederum für 234 Mark.""

1357, 16. Aug., erneuert Graf Engelbert III. das Bündnis v. 21. August

1352 mit der Stadt Dortmund auf weitere 6 Jahre, unter denselben

Bedingungen, wie das vom l. Mai 1343. Die Vollmacht wurde er

theilt dem Diedrieb von Wenninghausen, Drost z» Wetter und Goddccke

von Hövel, Amtmann."' HW. war auch Amtmann ovcr den rikcshof tho

Westhoven.)

1364, 28. Febr., schließt Engelbert ans Lebenszeit einen Bund mit Dort

mund zu dessen Schutz. stcnge n. a. Diderike van Wcrmpnchnsen,

Droesten to Wettere.

>368, 26. Okt., bekunden die Geschwister von Wickede, daß sie sich aller

Ansprüche an den Rath von Dortmund begebe» haben. Zeugen:

Wenncmar van Witten, Pastor to Daghen; Didcrich van Wermvnchnsen,

Droistc to der tit to Wettere n. a.""

1373 verkauft Evcrt Overlacker, Droste zn Wetter, dem Stift Herdecke

eine jährliche Rente ans seinem Oberhof bei Boyle,

1374 abermals eine Rente von dem Vrigreven Hartman von Boerberge.

Zengcn sind: Heinrich v. Witten, Goswin von Eppenhusen, Goßwin

v. Holtet), Gobbcle v. Holthusen, von Salpng, Hermann von dem

Vayrste u. a.""

>375 verkaufte er dem Stift Hcrdecke das Gut Stockem zn Eichlinghofe».

1375 Evcrt Ovelacker, Droste zn Wetter, beurkundet, daß Hermann von

Ordinehnsen sAehringhansen) seine Rechte an einem Kotten zu Volme-

stein bei dem Kirchhose, nach der Ruhr hin gelegen, an Heinrich, den

Schröder zn Polinesien!, der hierauf wohnt, verkauft hat, mit der Be¬

dingung einer Rente an Kloster Gevelsberg.""

v. St. I. 3. 1581: ll. 2. 762. v. St. IV. 1. 366, Rubel, Dortmunder
llrkundcnbuch 534. v. St III. 4. 1529. ^ v. St. 1. 2. 398, 1165. " Rubel,
Dortm. llrk. I. 731. Rubel, Dortm. llrk. I. 836. ^ St. A. Münster: Hcr¬
decke 26, 27, 29, 32. " St.-A. Münster: Gevelsberg 169.
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1377 Vranke Voys, Amtmann zn Wetter."^

1381, 3. Juni, Diderich Vrydach und Frau verkaufen dem Kathariueukloster

in Dortmund eine Kvrnrente ans ihrer Besitzung zu Aldenhaghen im

Gericht Wetter. Zeuge: Evert Ovelacker, Drost zu Wetter.""

t38 I Vor Evert Ovelacker, Droste zu Wetter und Schulte des Hofes zu

Schwelm, verkauft Ceeilia von teu Evckeu den 3. Theil ihres Gutes

„ten Eicken und an Kamps Kotten" an die Kirche zu Wengern."'

1384 Goswin von Mövelieh verkauft au Hermann von Altena, Kämmer¬

ling der Gräfin v. d. Mark, das Haus zu Heyrcke und übergiebt das¬

selbe vor Rütger Kalve, Amtmann zu Wetter, und vor Hartmann von

Vurbcrgc, Freigraf zn Volmestein.""

1391 Evert de Wickerode sWickede?!, Droste zu Wetter." Herbert von

Mallinkrodt, Burgman».

1392 Everhard von Wickede, Droste zu Wetter, unterschrieb am 2. Mai

de» Vertrag zwischen Adolf V. v. Cleve und dem Erzbischof von Köln.'"

1392 besiegelt er den Verbund zwischen Köln, Cleve-Mark,

l 397 ist Menneken von Moileukotteu, Droste zu Wetter, Zeuge, als Graf

Diedr. v. d. Blark der Stadt Schwerte und Schwelm ihre Freiheiten

bestätigte und die Stadt Sebwerte im ganzen Laude vou Zoll und

Wegegelder» befreite.

1398 sind Johann Steck und Hermann Reck Statthalter der Mark."

14118 wird Johan Steck Droste zu Wetter. 1417 besitzt er vom Kaiser

ein Lehn."'

1421 verfugt Herzog Adolf vou Cleve: bei Reparatur der neuerbauten

Herdecke-Brücke soll der Amtmann zu Wetter sorgen, daß das Holz

»msonst in den Marken gehauen und von den Eingesessenen der Vor¬

halle unentgeltlich angefabren, doch sollen sie vor diesen Dienst zollfrei

sein, auch mußten die Banersckafte» zu Werdringen und Brockhansen

ein Schranken und 8 Balken im Stande halte».'"

1425 Bernd Ovelacker bepsändct das Gut Hülsberg im Amt Wetter

wegen seines Hauses und Schlosses Elverfeld."

!43l1 1445 Gert Knippinck, Ritter des Ordens von Jerusalem, Droste

zu Wetter und Hörde; Herr zu Lobauß. Der Amtmann von Wetter

unterschreibt den Waffenstillstand zwischen Graf Adolf und seinem Bruder

Gerhard.'"

1433 Cracht Stecken. Drost zu Wetter und Blankenstein."'

1437 Cracht Stecken, Amtmann zu Wetter, Blankenstein und Volmestein

unterzeichnet den Vertrag zwischen den vorgenannten Brüdern."'

1444 führte Cracht Stecken die Vortrnppen in der Soester Fehde.

v. Steinen: II. 2. 721. Fahne: v. Hövel I. 178. "" Rubel II. 119.
v. St. III. 1. 1501. " v. St. III. 2. 508. v. Ct. I. 1. 277. MaPpiuS,

annal. Cliv. 2. Knapp II. 115. Fahne: v- Hövel, I. 201. " v. St. III. 1. 1310.
" Knapp II. 135. Fahne, westfäl. Geschlechter. v. St. IV. 1. 59. " v. St.
I. 3. 1311. ^ v. St. III. 1. 128. v. St. I. 1. 512.
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1444 macht Cracht Stecken, Ainptmann toe Wetter, Volmestein und

Blankenstein bekannt, daß: Adolf, Herzog von Cleve seinen Sohn

Johann von Cleve mit „Schloß Wetter, Volmestein und Blankenstein,

mit ihren Freiheiten, Herrlichkeiten, Gerichten, Freigrafschaften, Rente,

Güter» und allem Zubehör übergeben habe, nach Inhalt der Briefe".

1451 besaß Diderich von Mallinkrodt vom Grafen von der Mark das

Schloß Wetter, wo er mit seinen Söhnen Hermann, Cracht und

Dicdrich wohnte. Diedrich war auch Lehnsmann der Aebtissin zu

Herdecke.'-''

1452—1501 lebte Johann Steck, Craehts Sohn, der letzte Graf von
Dortmund.

1452, 2. Dez., bestätigt Johann, Herzog von Cleve und Graf von der

Mark, eine in der .Vapelle zu Wetter gestiftete Viearie „St. Vineens-

Altar". Zeuge ist Cracht Steck, Anivtmannst'

1457 fand auf dem Gerichtstag zu Hörde eine Verhandlung statt gegen

den des Verraths an die Stadt Dortmund beschuldigten Droste» C. Stecken
von Wetterst^

1458 wird er noch genannt.

Nach den Freiheiten und Gerechtigkeiten des StiftsDerdeckc, besonders

der Äbtissin, mußte bei Revision der Maße und Gewichte in Herdecke

in Weigerungsfällen der Amtmann von Wetter mit Gewalt die Ein-

gesessenen anhalten.^

1476, 8. Sept., bekundet Johannes von der Leisten, Nentmeister zu Wetter,

eine Schenkung. 1487 wird er noch erwähntste

l481 Lüdeckc Nagel, Amtmann und Landdrost des Landes von der Mark.

1499 — 15li> ist derselbe Droste zu Wetter.'''

1481 — 1496 Diriens Mallinkrodt, Droste.^ n.

1495 Hinrich .Vnippingk, Amtmann z» Wetter, war bis 1499 in Diensten

und wird Droste genannt; er war zugegen als Johann Herzog von

Cleve, Graf von der Mark, den Bergischen im Amt Wetter bewilligte,

den 3. Pfennig weniger zu geben als änderest" n.

1496 Bei der Erbvereinignng (Erb-Verb»nd»us) der Fürstentümer Jülich,

Cleve und Berg, der Grafschaften Mark und Ravensberg waren für

Ritterschaft, Städte und Unterthanen ans der Mark n. a. zugegen:

Crafft von Milcndnnck, Ritter, Ainptmann zu Hamm und zu Wetter.

Henrich Knipping ist ebenfalls mit aufgeführt.-^

1496, 24. Nov., Henrick stnipping, unser Ainptmann to Wetter, ist Zeuge,

als die Brüder Herzog Joh. v. Cleve und Philipp, Domprobst zu

Straßburg, eine Theilnng vornehme».^ Desgl. bei der Eheberednng

zwischen den Herzögen von Jülich, Berg und von Cleve.

SDA. Ddors. 4. II. (1 N. 1118. St. A. Munster. Gesch. Bochum.
^ v. St. IV. 1. 12. " St. A. Ddorf. II. v. l^I. 1695. Fahne: v. Hövel I. 112.

v. St. IV. 1. 77. v. St. III. 4. 1352. " St.-A. Münster, 9. N. I.. 4. 16.
^ Haupt-3iceeß d. Pfalzgraf. Phil. Wilh. 129. MappiuS 237. Lacomblet,
IlrkundeubuchIV. 473 uud 474.



1510 Heuricus Kuippiug als zu Hamm u»d Wetter bezeichnet.""

1512 Andreas von Duden, Reutmeister zu Wetter, später zu HördeM

1515 Heurick Kuippiuek, Herr zu Stockum uud Lohans;, Droste zu Hamm

und Wetter, wurde vou Herzog Jobauu mit Stockum, Wesewiukel uud

Wesliug belehnt.

I5ll> Jorrieu vou Boeueu, ssn., Amtmauu zu Wetter."''

1511! Peter vou Muckum, Neutmeister zu Wetter, vordem Gogrewer

zu Schwelm."'-

1512 1581 Jasper vou Elverfeld, Droste zu Wetter, war

1511 beim Pergleich zwischen dem Propst z» Cappenberg mit der Stadt

Kuueu, betr. Wegegeld, anwesend; erschien

1520 für lAeve wegen Streitigkeiten zwischen dem Erzstist Köln uud der

Stadt Soest in Ostönnen. Caspar von Elverfeld, Herr zu Herbede,

Clevischer R'at, Aiutiuau» zu Wetter, Blankenstein und Hörde.""

>'>22 uud 1527 belebut er mit denn Zebuteu zu Oberhedtmar den Jörge»
vou dem Westhove.^

1580 Courad vou Clvcrfeld, Droste zu Wetter, Hörde und Blankenstein;"^

Johann Clverfeld . . . ruht in der luth. Kirche.

1512 unterzeichnet Jorrieu vou Boeueu ssn., Amtmauu zu Wetter, das

vou Herzog Wilhelm vou Kleve festgestellte Ruhrrecht.""

1518, 1511 wird er im Eoucordate zwischen Karl V. und dem Fürsten vou

Jülich genannt, schreibt aber Jouue van Bönen.""

>'>78 verkaufen die Eheleute Diedr. van Aldeubvckum vor Joh. v. Hövel,

dem Droste» Georg vou Boeueu zu Wetter, Herrn zu Berge, Kill
Guldeu JahresreuteM

1550 ivurde Georg v. Boeueu, Herr zu Oberfelde, Obrister, Münsterischer

Marschall, Kleviseber Rat uud Droste zu Wetter vom Grafen vou

Vimburg mit dem 'Zehnten vou Pöpiughauseu belehnt."" Sein Grab¬

stein vor dem Altar in der luth. Kirche hier trägt auf Bronze-Platte

die Inschrift: .lurgou vou doouon, ckvost zu "Wetter, 88 Jahre laug,

gest. 1508, den l l. Dooemdvis, im 75. Jahre. Der Stein zeigt im

Mittelfelde das Wappen derer vou Boeueu; die Ecken der Bronee-

platte sind durch Medaillons geziert, welche die Wappen der Ahnen:

Boeueu, Ovclacker, Hamere» und Heyden tragen.

1501 Joireu von Boeueu, zun., HP vor dem 1. Mai 1500 s, Droste zu

Wetter, Fürstlich Klcvischer Küchenmeister."' u. ""

1500 Jürgen va» Romberg, Herr zu Blasse», Droste zu Wetter," uud

Stallmeister beim Herzog Wilhelm zu Kleve, den er

1502 auf die Kaiserwahl nach Frankfurt begleitete uud

°" v. St. III. l. 180. - v. St. IV. 1. 78. St.-A. Münster: Gevels¬
berg 17 7. v. St. II. 8. IM!), III. !. 1512, IV. 1. 197. Witt. Iakrb. 98/91 II«.
" v. St. IU. 8. 11-19. «b Gesch. Bochum IM, v. St. I. 8. 1705. -- MappinS:
57, 65, t!8, Tcschcnniachcr 818, Hmipt Ülcecs; III, Witt. Jahrb. XI, 80. Fahne:
v. Hovel, llrk 70. Chron. d. Fam. v. d. Recke, wonach er 1502 ch, v. St. I.
8. 12 1, II. 2. 921. Chron. d. Fam. v. d. Recke: geb. 1525, gest. 1568.
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1 576 nach Preußen und Nenburg; an letzterem Orte gewann er das Turnier.

1577 stellte Georg von dein Romberg zn Massen, Klevischer Rat und

Droste einen Vertrag ans zwischen der Aebtissin zu Gevelsberg und

Theiß auf der Königsbnrg wegen der Wasserschlacht ans der Ennepe."

1581 bezeuget er nebst Dali von Kall, Joh. v. Sodingen, Richter zn

.vagen, Fried. Delbrngger, Pastor zn Dali, den Vergleich zwischen dem

Herrn zn Dael und der Gemeinde, das,sus pn.trvna.tus betreffend."

1585 war er zn Gülich auf Hochzeit und bethciligte sich auch am Turnier

daselbst.

1589, 5. Okt. und 9. Jan. >599 bemüht er sich bei der vorgesetzten Be

Hörde, daß sein Sohn Bernhard sein Nachfolger werde.' '

159(1 Schell, Rentmeister.

159(1 Bernhard von Romberg, Herr zn Massen, Droste zn Wetter und

Iserlohn."' n. "

1696 beschweren sich die Erben Benncr gegen seine Eingriffe in ihre

Gerechtsame an dem Heger Walde."

1612 Heinrich von Syberg, Droste zu Wetter.'"

1625 seblägt er den Kaspar Clepping zum lnth. Pastor in Dahle vor.

1661. soll er zn llnna gestorben und in der lnth. .virche daselbst begraben

sein, wogegen im hiesigen Kirchenbuch steht, daß der Droste von Rom

berg am 21. Mai 1669 gestorben.

161 1— l 612 Johann Friedrich von Loe, Drost zu Wetter, Herr zn

Overdick.'" Nach den Münsterischen Personalakten wurde er erst am

1(1. November >669 Droste oder Amtmann. Sein Einkomme» bestand ans

den Brächten 65 ggdld. zn 65 Schill, sin Fütterung seiner Pferde:

7(1 Malter Haber. Von den gemeinen Brüchtcn den 10. Pfg., it. 199

Hühner, it. vor Heu die Halbscheid von Broikerwische, Kohlgarten »nd

notdürftige Brandholz, it. Vermög, der Ordnung redtliche Diensten

(zum Hanse Wetter) it. Fiseherep in der Ruhr, doch davon 2 mark

zn bezahlen, it. vor Kleidung ans de» Brächten 15 ggld. Am 26.

Dezember l655 wurde ihm sei» Sohn, der brandenbnrgische Oberst¬

leutnant Christof Philipp von Loe ucksuuFirt. und nach dessen Tode"'

1656 zum Amtmann ernannt. (Nach dem Kirchenbuch starb I. F. v. Loe

am 12. Dezember 1656.1

161(1 v. d. Leyte», Amtmann."

1611 ist Jürgen Loplen Wachtmeister ans dem Amtshanse. (1618 I.

Lepler Wachtmeister anf'm Hans Wetter.)

1612, 12. Sept., befiehlt die churfürstlicke Regierung den Beamten und

Richtern in der Grafschaft Mark, der Aebtissin zu Herdecke behülflieb

zu sein, daß die ausstehenden Forderungen und Abgaben eingehen.'"

v. St. II. 6. 1271. Tcschemnachcr 633, 336, Mappius 75, 97, 162.
" St.-A. Münster: Gevelsberg 191. v. St. 1. 3. 1367; II. 3. 1271. v. St.
1. 3. 1339 ; II. 3. 1271, Mappius 168. '' Witteucr Jahrb. VIII, 139. v. St.
I. 3. 1296. '° Bochum 336. v. St. III. 1. 188. " v. St. 1. 3. 1136. St.-A.
Münster: Herdecke 131, 135.



lk>41! Wienands Rode, Aintmann.
l«>48 Wilhelm barsch, Amtmanno-Schreiber.
li!5><> Job. Will'. Rodt, Rentmeister.
li>54 verbietet der Droste Eonradt von Elverfeld den luth. Geistlichen

in Ende das Predigen.'"
li!t>2 Dans Wilb. Rodt, üientmeister.
li!l>8 li!> befieblt der Droste von Loe eine Aufnahme der Länderei in

Porballe wegen des Schahzettels HSteuern).'^
IKK8/71 Obrist-Wachtineistcrvon Elverfeld.
>tii!!> erbält Jobann v. d. Recke die Anwartschaft ans das Amt zu Wetter.'"
ll!7tl Diderieb Gisler, Amtsdiener.
lt>72 Raben Tymmerbof, Schlüter sSehließer) auf'm Amtshanse,
l «!75, 2 l. sz-ebr., erbielt die Anwartsck'ast ans Amt Wetter der Oberstleutnant

Freiberr Johann Sigismund von Heyden, welcher am 23. April 1699
als nclchmAiizrtvr Amtmann bestellt wurdet

l>!75, l. Bi'ai, wurde dem Solmc des zeitigen Droste» Christ. Phil. v. Loe,
nämlich Moritz v. Loe, die Anwartschaft ans das Drostenamt erteilt,
sobald sein Rater und der Freiherr Joh. Sig. v. Heyden gestorben.

!689 F. W. llramer, Rcntmeistcr.
>i!8l erbielt der 'Amtmann zu 'Wetter Refehl, bei dem Streite zwischen

den Reformierten zu Hagen und den Lutherischen zn Ende um Besetzung
der Biearie in Boele, bezw. Einkünfte derselben, die Lutherischen bei
der Biearie zn schützen, U!8s und l695 aber die Lutherischen via
oxontivn bis auf weitere Anordnung klaglos zu stellen; der Prozeß
endete zu Gunsten der Lutherischen.^

!683 starb Tbomas Bossenkamp, Waebtmeisterauf der Burg.
>684 Theodor Gisler, sntrupn soribn.
>685, l 7. März, starb der Droste, und Joh. Sig. v. Heyden wird Rach-

foiger.^
>kauft Job. Sig. Will', v. Heyden, Herr zum Bruch, Rhade, Lichten-vorde, Oedendaal »nd Eliff die ErndenburgM
>68<i, 24. Juli, bittet Moritz v. Loe, ibm den Drosten v. H. zn nchjnngirsn.
>688 war I. S. 'W. v. Hevden Hofmeister bei Prinz Albrecht von Branden-

bürg, General von der Kavallerie, Gouverneur zu Lippstadt, Droste zn
Wetter.

l «iE!», l 7. August, wurde der szreiberr Goswin Adolf v. Heyden zn Schönrat
ans Bitten seines Sebwagers, des Amtmanns I. S. v. H., entsprechend
mit der Bertretnng desselben beauftragt.^

>«!89 beseblos; man, infolge des Reiebskriegesgegen Frankreich, wegen zn
befnrebtenden llebersalls, das Amtsbans 'Wetter in Perteidignngsznstand
zu setzen. Rübker üieinerniann ließ die Befestigungsarbeiten ausführen,
aneb Pulver beschaffen.^'

v. Dt. III. l. 1458. v. Lt. 1. :t. 1282. »' v. St. IV. 2. 755. Berger'
Harkort!).

9



— 130 —

1689 erteilte die Regierung dein Droste» zu Wetter den Auftrag, sich zu er¬

kundigen, wie viel zur Snbsistenz des Predigers in Nieder Wengern erfordert

wurde. Die Zulage ist unter Zuziehung des Geriebtoschreibers Jod,

»erm, Himmen in Hattingen auf >00 Rtblr. festgesetzt worden,"

>693 klageii die Vorsteher und Eingesessenen des Gerichts Hagen beim

Reichskammergericht Wetzlar gegen die Gebrüder von Cartenbach zu

Altenlingen und den Droste» des Amtes zu Wetter betr. Attentate»

Klage bezüglich der von den Mitverklagten angekauften ^chatznngo-

Frciheit des Bitter- und .ckottmans-Gntes zu Altenhagen,

>694 und 1713 Peter David Cramer, Rentmeister.

>700 erhalten Freiherr von Heide», Drost, »nd Bernd Easp, Reiiierma»n,

Richter z» Wetter, den Befehl: die Bcsetznng der Pfarrstelle in Herdecke

mit einem lutherischen oder reformierten Prediger i» Güte z» lenken,"

>709 Theodor Georg Sethmann, Ambtschreiber.

>713, 5. April, starb der Amtsverwalter Goswin Adolf Freiherr von Heyden

und wurde seinem Sohne Gottfried Fricdrieb, Freiherr von Heyden,

auf Wunsch des Droste» und Generals Joh, Sig, von Heyden, die

Amtsverwaltnng zu Wetter übertragen und am 5. Dez. vom .ckönige

Friedrich Wilhelm I. von Preußen die Adjnnktion ans das Drostenamt

ertheilt; am 26. März 1718 bat der Droste I. S. v. Heyden, seines

hohen Alters wegen, sein Amt dein Gottfr. Friedr. v. Heyden abtreten

zu dürfen, was von der prenß. Regierung zu Cleve am 2>, Okt. l7>8

genehmigt wurde. Der völlig annnllirte aber am 25. Nov. diese

Ernennung, da er über das Drostenamt zu Wetter zugunsten deo

Obersten von Winterfeld disponirt habe."

>719, 6. Mai, erklärt .ckönig Friedrich Wilhelm I., daß sowobl Oberst von

Winterfeld, wie Gottfried Friedrich von Heyden ibre Anwartschaft auf

das Drostenamt aufzugeben hätten, da Freiherr Gerhard von der Recke

zu Witten ältere Rechte habe und deshalb zum Landdrosten der Grafschaft

Mark ernannt wurde, auch Droste zu Wetter werden solle, sobald das

Amt vakant geworden. Am 20. Juli beschwert sich Gerhard v. d. Recke

beim König, daß der Verwalter des Drostenaints Wetter, Gottfr. Friedr.

v. Heyden, sich weigere, die Königl. Verfügung zu publizieren. Auf

Bitte des Freiherr» v. d. Recke vom 3>. Okt. >724 befiehlt der .ckönig

Friedrich Wilhelm der Klevischcn Regierung am 3>. Nov., denselben in

Wetter als Droste» einzusetzen.^

>724 —> 747 Gerhard XXIII. von der Recke, Herr auf Berge, Scheppen,

Witten, Mallinkrodt, Schüren n. s. w., königl. prenß. iüammerherr, Sr.

Hoheit des Markgrafen: Albrecht Hofmarsckall, Besitzer der freien rciebs-

lehnbare» Witten'schen Mannkammer, Herrlichkeit und des Schntz-

verwandtengeriehts Witten, der Grafschaft Mark Mnddroste, Amtmann

zu Wetter, Ritter des Johanniterordens, ist >670 geboren, wurde >708

und später aufs neue mit Witten belehnt, starb >747ch°

" v. St. »I. 3. »62. « v. St. IV. 1. 43. Chrom d. Fam. v. d. Recke >8.
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>724 trifft Stift verdecke eine Vereinbarung über ein Stück Land,

„Heiligtums ^Kamp," mit der Wwe. des Amtsschrcibers D. Gießler zu
Werter.^'

> 734, am >. Juni, theilt der König der Kleviscben Regierung mit, das;
der Kapitain von R'etzor die 'Anwartschaft ans das Drostenamt Wetter
erbalten Habeck'

>741 Prüm und Eckhoff, Verlvalter der Reutet Wetter.
>747-1749 ist General Major von Schwerin voni Regiment des Prinzen

Louis von Wnrtembcrg Droste zu Wetter, dessen Ernennung am
>!>. September >747 erfolgte. Da derselbe zum Chef des vorhin
genannten Regiments befördert wurde, so ernannte der König am
2». Mai >749 den General-Major von Schwerin, Kommandeur des
Bayrenth'schen Dragoner-Regiments, zum Drostenck?

>76.3. Mit Einfübrnng der Landgeriebte in der GrafschaftMark entstand
auch eine neue Kreistbeilnng und zwar: Hamm, Altena, Hörde und
Wetter. Den Landräthcn unterstand das Stenerwesen, die Militair-
anshebnng (Kantonswesen > und die Polizei des platten Landes; ein
Kreissebreiber und ein Kreisrenter (Gensdarm) sowie ein Steuereinnehmer
fReeeptor) standen ihm zur Seiteck'

Die >7 Städte, außer Soest, und die 7 Freibeiten der Grafschaft
waren zu 2 Städtekreise» zusammengefaßt, von denen jeder durch einen
Stenerrath verwaltet wurde, der die rathhäuslichcn Geschäfte und die
Aeeisesachen beaufsichtigte; die obere Landesverwaltnng führte die Re¬
gierung zu Kleve.

Der Sitz des Kreises Wetter kam fast gleichzeitig nach Hagen.
>763 war Hauptmann Grollmann Landratb im Wetter'schen Kreise.^
1776 von Reden.
>788 starb von Maltitz; 'Major und Landratb, Besitzer von Hans Rockwll.
>789 Job. Herni. Voß, Kreis-Ealenlator.
>797 ivird Freiherr Friedr. v. Hövel zu Hans Herbert Landrath; er nahm

in der französisrben Kriegszeit das Amt eines Präferten anck°
>898 Konrad von der Leithen, Landrath.

Dnrrb Einfübrnng der Kommnnal-Verfassnngfür das Großberzogtbnin
Berg im Dezember >898 wurden die Kreise aufgehoben und ans der
Grafschaft Mark ein Rnhrdepartement, mit Dortmund als Hanptort,
gebildet. Präfert desselben war >8l>> Gisbert Christian Friedrich von
Rombergck"

Die Umänderung des dargestellten Gerichts- und Verwaltnngswcsens
im Jahre >763 gab nnserm kaum 499 Eiinvohnern zählenden Städtchen
einen empfindlirben Schlag, der noch mehr empfunden wnrde, als die

"" St. A. Aiüiister: Hcrdeckc III. " Bcrgcr: Hartort 32. ^ v. St. III.
>. t>7>«>. Bcrger: Harkort 221. Bochmn >3». Fahne: v. Hövel.

Die sonstigen Daten sind de» hiesigen Kirchenbüchern »nd Briefschaften ent
nomine».
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Franzosen während des siebenjährige»Krieges das ibrigc beitragen nnd
dem Orte Lasten aller Art aufbürdete».

Die Räume der alten Bnrg, in denen etwa 599 Jahre das Leben
seine frohe »nd ernste Seite gezeigt hatte, waren einsain nnd verlassen,
der Bnrghof öde und leer, die Herrlichkeit Wetters entschwunden, Handel
nnd Verkehr brach gelegt. — Alan kann es dem Rath der alten Freibeit
Wetter nicht verdenken, wenn er daher alles aufbot, »in Ersatz zu erhalte»
nnd sich dieserhalb mit der Behörde in Verbindung sehte. Endlieb wurde
1779 der Antrag mit Erfolg gekrönt, indem man Wetter zum Sih des
Berg-Amts bestimmte nnd zu einer freien Bergstadt dcklarirte.

Zur Geschichte des alten Dekanates IDattenscheid
in der Grafschaft DIark.

Von Vicar Schulte in Witten.

Die Grafschaft Mark gehörte vor der Reformation in kirchlieber
Hinsicht zur Erzdiöeese .Löln. Der als Kurfürst nnd Dbcrbirte überaus
machtvolle Erzbisehof teilte die geistlieben Verwaltnngs- nnd Jurisdiktious-
rechte nach unten hin mit den Arehidiakonenund Deehanten seines aus¬
gedehnten Sprengels. Ursprünglich bekleidetender Domprobst von iüöln
nnd die Stiftspröbste von Bonn, .Tanten und Soest das namentlich vom
9.—12. Jahrhundert immer bedeutsamergewordene Amt der Arehidiakonen.
Ihnen oblag innerhalb ihres Arehidiakonalbezirkcs die geschästliebe Leitung
der Diöcesanangelegenhciten;sie visitirten z. B. die Pfarrer, sehten die
Geistlichen ein und ab, hielten die sogenanntenSendgericbte und bildete»
überhaupt eine Art Zwisehengewalt zwischen Bisehof nnd .itlerns. Zum
Unterschiedevon den später aufkommenden Arcbidiakonen(Ba-obielmooni
minores) nannte man die erwähnten Dignitäre von >löln, Bonn, Tanten
nnd Soest die ^robieliuooni mninrosU

Seit dem 9. Jahrhundert war die Erzdiöeese >iöln sodann in Dekanate
eingeteilt.^ Gewöhnlieh bildeten jedesmal 1(1 Pfarreien eine Zebntsehaft
oder ein Dekanat sUocmuiu, Diaoonin Clrristinnilus). Im Mittelalter
waren folgende Dekanate vorhanden: !. Aargau, 2. Eiset, 9. Zülpich,
4. Jülich, 5. Bergheim, K. Neuß, 7. Straten (Geldern), 8. Süchteln,
9. Panten, 19. Zyfflich, lt. Duisburg, 12. Essen, i3. Wattenseheid,
14. Lüdenscheid, 15. Attendorn, 1(1. Meschede, 17. Dortmund, 18. Soest,
19. Medebach, 29. Deich, 21. Sicgburg, 22. Wormbach. Von diesen

^ Vgl. Weher nnd Weltc's ffirchenlepikon, 2. Aufl. Bd. 7 Artikel >iöln S. 887 ff.
" Vgl. Biuteriiu nnd Mooren, die Erzdiöeese Köln im Mittelalter, 1892, 1. Bd.

5. 6 ff. nnd S. 42 ff.
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22 Dekanaten lagen lü ans rheinfränkisehemGebiete, die übrigen 8
— unter ihnen Wattenscheid— ans westfälischem Boden. Wattenscheid
war der kirchliche Mittelpunkt unserer hiesigen Gegend in nrältester Zeit
und besaß bereits lilll eine .üirehe. Das gleichnamige Dekanat lag bis
pnn Ausgang des Mittelalters im Arelndiakonalbezirke des Kölner Dom-
probstes, und die Grafen von der Mark beanspruchten ans Grund ihrer
Territorialhoheit die Ernennung des Dechante». Dieser Anspruch war
auch kirehlicherseits als rechtmäßig anerkannt. Der „Inlmr Eollntornm
llnmzcesis VBIunionsis snoonli XV" besagt wenigstens, daß der Eornss
äs Vlnrlen das Recht habe, das Vnpitnlnm Uoiolnzirnznsn, d. i. das
Boehnmer Landkapitel, zu besehe», m. a. W., den Landdechanten des
Dekanates Wattenscheidzu ernennen.^

Anfangs mögen die Pfarrer der lRmlsmn mntinx zu Wattenscheiddas
Amt der .Vrolnprnnlivlen i rurnlos oder lloonni rnrnlos bekleidet haben,
später genossen jedoch mehrfach die Wittener Pfarrer diesen Vorzug. Es
ist namentlich ans dem 13. und ll. Jahrhundert in mehreren Urkunden
von den „Doemni ohristinnitntis in 'eVittemo" die Rede.' Erst später
erscheint Bochum als die hervorragendste Pfarrei im Wattenscheider Dekanate.
Wir wisse» freilich, daß schon im 13. Jahrhundert keine Pfarrei im
Dekanate auch nur annähernd so reich dotirt war, wie das Bochumer
Pastorat, aber sonst scheint der Boehnmer Pfarrer zunächst keine kirchlich
bervorragende Stellung gehabt z» haben. Wenn dagegen der „Inlwr
< allnwrnnG ans dem 15. Jahrhundert von einem Enpitnlum Uoieünz-
inoims spricht, so liegt darin ein sicherer Hinweis, daß nunmehr die
Boehnmer Airebe als Hanptkirehe des Dekanates galt und dort auch
wiederholt der Silz des Deehanten gewesen ist. Von den übrigen
Pfarreien des Wattenscheider Bezirkes liegen — soviel uns bekannt
ist — keine Nachrichten vor, daß sie in ähnlicher Weise wie Wattenscheid,
Witten und Bochum bei der Verwaltung des Dekanates in den Vorder¬
grund getreten sind.

Uebrigens war gerade im Wattenscheider Dekanate die Unbeständigkeit
der kirchlichen Rechtsordnung besonders groß. Das ansehnliche Bcne-
diktinerinnenstiftDerdeeke versuchte (zugleich mit Witten?) einen eigenen
Dekanatsverband zu bilden, der Abt von Deutz glaubte die Archidiakonats-
würde für Dcrbede zu besitzen, und die Wittener Pfarrer des 15. Jahr¬
hunderts erhoben, jedenfalls im Andenken an die ehemalige Würde der
.. ilizonni echristinnitntm in V ittsno", sogar den Anspruch ans den Namen
eines ArehidiakonsV Das konnte um so nnanffäkligcr geschehen,als die
Befugnisse der Arehidiakonenund Landdechanten im Laufe der Zeit fast
dieselben geworden waren.

' Siehe Bintcrim und Mooren, l. c. 1. Bd. S- 556.
' Vgl. Mooren, daS Arebidiakonat Dortmund 1853, S. 88; v. Steinen,

Wcstphäl. Geschichte, 3. Teil 1757, S- 679; Binterim und Mooren, l. c. 1. Bd.
S. 1.65 nnd 167.

" Bintcrim nnd Mooren l. e. 1. Bd. S. 465.
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Dazu kam noch, daß der Verwaltung des Domprobstes zu Köln wie
fast der ganze westfälischeAuteil seines Archidiakonates,so auch Wattenscheid
allmählich entzogen worden war. Der Stiftsdekan von St. Georg in
ziöln, der sich schon im Lüdcnscheider Dekanate an die Stelle des Dom
probstes zu bringen verstanden hatte, tritt am Ausgange des Mittelalters
auch im Wattenscheidcr Bezirke als anerkannter Archidiakon nns urkundlich
entgegen.°

Die ältesten Pfarreien des Dekanates sind im sogenannten Tantener
„Inlsr valoris" aufgezählt. Der Inder vnloris hoensns clooimnrum)
ileolosiarum Eolonisnsis Dinscesis ist ein vor ca. 8l) Jahren unter
den Urkunden des Stiftes Tanten entdeckter Codex, welcher sich — ca. Utlll
abgefaßt — als ein Verzeichnisder Stifts-, Kloster- und Pfarrkirche» der
Erzdiöcese icköln nach der Dckanatseinteilnng des !4. Jahrhunderts mit
Angabe ihrer jährlichen Einkünfte darstellt.? Von den Einkünfte» mußte
nämlich seit den Krenzzügen an den Bischof der Zehnt bezahlt werden/
nnd der T'antencr Codex bringt demgemäß von den 85l> Pfarreien und
den vielen anderen kirchlichen Stiftungen nebe» dem Namen zunächst die
Summe der Einkünfte, dann den einfachen nnd schließlich de» erhöhten
Zehnten. Ii» westfälischen Distrikte der Erzdiöcese war der 12 fache Zehnt
üblich geworden. Der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung brachte im
13. und 14. Jahrhundert als natürliche Folge auch eine Vermehrung der
kirchlichen Einkünfte, aber auch eine Herabmindernng des Geldwertes mit
sich, eine Thatsache, die sich im Uistor vaioris dadurch illustriert findet,
daß zwar der ursprünglicheBetrag des Einkommens als Grundlage der
Zehntberechnung ans den älteren Uidri vnlnris beibehalten, der .sehnt
selbst jedoch im 12fachen Betrage angesetzt wnrde. .',»»> Verständnis
des Folgenden sei bemerkt, daß in der Tantener Urkunde als Geld
sortcn die kölnische Mark Hirn heutigen Werte M. 2,75>j, der Solidns
sl2 Solidi - l köln. Mark) nnd der Denarins sl2 Denarii l Solidns >
vorkommen."

Die „Dscmnia, ICnttinsostö) clcz" zählte nach dem lülzsn vnlorm
im 13. Jahrhundert 13 Pfarreien nnd 2 Kapellengemeindcn.

° v. Steinen schreibt im 3. Teile seiner „Westphälischcn Geschichte" S. «>78,
daß der Invcststnrbricf des lichten katholischen Vikars Johann .wohleppel in Witten
vom Jahre 1577 ausgestellt fei von „Eni Eid ad li-iZon, E>I»m bloolosdu'
8. (ZvorAii vooano, Erzdechen zu liickonsodeick nnd IVattonsodoick". Hierbei ist
Folgendes zu berichtigen - Nicht Eni. sondern Enn-aN Eid ad IdiAcm. bekannt
durch seine große, noch heute bestehende Stndienstiftnng, war damals Stifoprobst
von St. Georg in >iöl». Zudem ist der Ausdruck „Erzdechen" eine unglückliche
Verdeutschungvon ^.redickdmvn;Erzdechantcn kennt die Geschichte nicht.

? Vgl. Binterim nnd Mooren, l. c. 1. Bd. Seite 57 ff.
" Siehe Scibcrch, pandcs- nnd RcchtSgcschichtc des Hcrzogtnnis Westfalen,

3. weil, Seite 483.
" Vgl. L. Korth in den „Annale» des histor. Vereins für den Niederrhein",

Heft 51 nnd besonders E Stephan Beißet, 8. 1.- Geldwert und Arbeitslohn im
Mittelalter 1884.



Es sind folgend«,".
l. IZovotzoim Bochum sdas Einkommender Pfarrstelle betrag

ursprünglich 25» köln. Mark).
2. LntnsAAs — Hattingen' . . . . 12 köln. Mark.
8. dlvirtsu Schwerte: 12 „ ,?

. 4. 8)dnr^ — Hohensybnrg: .... 6 n „
5. IDattinsvIrsit —- Wattenscheid: . . Iii » ,/
t>. Itlnusäs — Ende: ...... 2 „
7. Hsrlnzckcko — Herbede: In n
8. 5Vittsus -- Witten: In „
ll. Iloruv ^ Herne: ...... 8 n „

iil. ^V^nnvuAor — Niedenvenigern: . . 6 n n
I I. Lpuralrnvel —" Sprockhövel: ...In n
>2. Hirrxons — Harpen: In n
18. ^VsFtoro — Wetter: .....In n
! 1. Lnpsla oirpolln — Stiepel: . . . 15 Solidi.
15. Ilmmoutzirolrsu oapolln — llenuningen 15 „

Es darf bei diesem Verzeichnis des Indor vnloris der bemerkens-
iverte Umstand nicht übersehen werden, daß der Vikarien an de» Pfarr¬
kirchen noch durchaus keine Erwähnung geschieht, wobingegen ihrer in den
meisten anderen Dekanaten der Erzdiöcese bereits durch die Zehntberechnnng
gedacht wird. Die mittelalterlichenVikaricnstiftnngen entstanden nämlich
in »nserem Dekanate erst von der Mitte des ll. Jahrhunderts an; sie
vermehrten sieb alsdann außerordentlich.'" So waren z. B. in Harpen 1,
i» Witten und Herbede 2, in Wattenscheid mehr als 2, in Ende und
Derne 8, in Bochum ll, i» Hattingen 8 und in Schwerte sogar 12 Vikarien.
Auch wurden im 15. Jahrhundert noch verschiedene kirchliche Gemeinden
im Dekanate neu errichtet, n. a. Blankenstein und Weitmar.

In der Nefvrmationszeit gingen die meisten Kirchen des Watten -
scbeidcr Dekanates in protestantischen Besitz über, und infolgedessenhörte
auch der Dekanatsverband ans zu crlstieren. In dein Verzeichnis der
Pfarreien der Kölner Erzdiöcese vom Jahre 1750 findet man unter der
Rubrik: „Eonunissariat der Veste Necklinghansen"ans dem Wattenscheider
Bezirke nur Bochum, Hattingen tznen errichtet), Niedenvenigern, Schwerte
und Wattenscheidangegeben."

Erst nachdem durch die Bulle: ,, Do snluts nnimarrrm" vom
21. Juli 1821 die frühere Grafschaft Mark an die Diöcese Paderborn

Michael urteilt in seiner ..Geschichte des deutschen Volkes" 1899 Band 2
2, >5 i'wer die Vikarien des Mittelalters: „Die Absicht, ans welcher die Vikarie-
stiftnngcn hervorgegangen sind, war ohne Zweifel gut: der fromme Sinn der
Gläubigen hatte sie geschaffen. Es ist indes nicht .zu verkennen, daß in ihrer
Häufung eine große Gefahr lag. Die mit dem Benefieinmverbundene Verpflichtung
war mnheloS. Das lockte gar manchen, die geistliche Laufbahn zu wählen, wiewohl
er nicht dafür taugte." Diese llebcrzahl von geistlichen Kräften hat in der That
der Kircbe des späteren Mittelalters viel geschadet.

" Bintcrun und Mooren, l. c. Bd. 2 156,
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verwiesen war, lebte das Dekanat Wattenscheid als sogen. Bischöfliches

Coniinissariat wieder ans. Bei der Neuregelung der Dekanatscinteilnng

unter Bischof Friedrich Klemens, Freiberrn von Ledebur Wiebeln, wurde

jedoch der Wattenscheider Bezirk zum Dekanate Bochum umgestaltet. Die

mit dein Emporblübcu der Industrie znuebmeude Bevölkerung bat inzwischen

das Wiederaufleben früherer katholischer Pfarrgemeinden und auch die

vollige Nengründnng von katholischen Pfarrsvstemen in solchem Maße not-

wendig gemacht, daß die Teilung des Dekanates Bochum 189? uuvem

meidlich wurde. Das Bochumcr Dekanat umfaßt heute mit l -1 Pfarreien

die Kreise Bochum (Stadt und Land) und Witten, sowie kleinere Gebiete

von Hörde (Annen) und Hattingen (Linden), während die i3 Pfarreien

des altehrwürdigeu und jetzt wieder uengebildeten Dekanates Wattenscheid

sich hauptsächlich auf die Kreise Gelseukirchen (Stadt und Land) und
Hattingen verteilen.'-

lOitten in den fahren (8^8 und (8G.
Wie schnell Ereignisse und Erlebnisse auch nächtigerer Art aus der

Erinnerung einer Generation verschwinden, das trat jungst wieder i»

überraschender Weise zu Tage, als es sieh darum handelte, einer von

außenher erfolgten Anregung entsprechend einmal darzustellen, wie es in

Witten während der bedeutsamen Jahre 1848 und 49 ausgesehen hat.

Das Ergebnis der bei noch lebenden Zeitgenossen angestellten Erkundigungen

war ein nur wenig reichhaltiges. Besonders ermangelten die Angaben

meistens der chronologischen Bestiuimtheit. Da immerhin das Wenige, was

ans diesem Wege in Erfahrung gebracht wurde, zur Kenntnis der hiesigen

Geschichtsabteilnng gelangte und die Deransgeber die Veröffentlichung in

diesen Blättern wünschten, so mögen jene Mitteilungen einstweilen so,

wie sie dort gegeben wurde», auch hier eine Stelle finden. Eine wesent¬

liche, besonders für die Chronologie wichtige Ergänzung bot nur der erste

Halbe Jahrgang der Zeitschrift „Wittckind" vom >. Juli bis zum Ende

des Jahres 1847. Vielleicht erfährt das hier gegebene Bild später eine

Berichtigung und Verdeutlichung, wozu sich einiges Material aus ferneren

Erkundigungen bei Privatpersonen, aus dem städtische» Archiv und aus

dem „Märkischen Sprecher" gewinnen lassen dürfte. Die vorliegende

Darstellung wird trotz des unbedeutenden Inhalts nicht zwecklos sein,

N'cnn sie die Aufmerksamkeit derer gewinnt, die etwas zur Sache Gehöriges
beizubringen vermögen.

Witten war im Jahre 1848 nur eine kleine Stadt von c. 3890 Ein

wohuern, doch pulsierte in ihr ein reges politisches Leben. Eine Anzahl

'' Vgl. Schematismus der Diöeesc Paderborn 18!>!>, S. W und ?!>.
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intelligenter Männer bildete einen „Demokratischen Verein", der fast jeden

Abend Versammlungen abhielt. Vorsitzender war Berggeschworener Huyssen.

'lieben ilnn wird besonders Dber-Eontrolenr Thorwesten genannt. Dazu

kamen als Hanptbeteiligte die Herren C'nstav und Theodor Müllensiefen

l letzterer war Abgeordneter des Greises Vochnm zur 'A'ationalversammlung!,

Louis Bcrger, l)e. Schmidt, Dberscliichtmeister Kaeseler, Vnchdrnekereibesitzcr

Fr. Goebel, ivobl auch noch die Herren Utcrmann, Julius Haarmann,

(Gottfried Haarmann, Ambrosius Vraud.

Eine turbulente demokratische Volks-Versammlnng soll am Crengeldanz

stattgefunden haben, vielleicht auch mehrere.' Auch sollen dort am Grengel-

danz Lanzen verteilt worden sein.

Bei Schmieding ans der Treppe, Ecke der Rnhrstraße am Markt, war das

Lager der Demokraten. Dort oder anderSwo soll ihnen Herr Pastor König

verständig zugeredet haben. Ernstliche revolutionäre Kundgebungen kamen

niebt zu Stande. Die Menge war nicht demokratisch, sondern konservativ.

Sohl fand ein Krawall 18ck8 ans dem Markte statt, aber er ist wohl

nur als Symptom der allgemeinen Aufgeregtheit oyne politischen Endzweck

anzusehen und vor allem aus Tcucrungsverhältuissen zu erklären. Das

Pfuud Butter kostete 15 Sgr. Das war den Leuten damals zu viel.

Sie warfen de» Marktleuten die Eierkörbc »m und wollten „die Bauern

niebt noch reicher machen". Derselben Veranlassung entsprang wohl auch

ein Versuch der Menge, die Dampfmüble in der Hauptstraße hdas jetzige

Scbaefer Bach'sche Hausj zustürmen und zu demolieren. Besonders sollen

Eisenbabnarbeiter dabei gewesen sein, die damals an den „Wittener Köpfen"

beschäftigt waren und nun mit Brechstaugen gezogen kamen. Hier schritten

besonnene Männer ein, besonders Herr Joh. Heinr. Haarmann und Herr

Alb. Lohmann, die durch ihre Leute und mit Hilfe der Polizei die An¬

greifer wegtrieben. Auch soll ei» Müllerknecht eine lange Eisenstange

glühend gemacht und drohend gegen die Angreifer geschwungen babeu.

Der Ansrnbr gefiel natürlich manchen; daß die wenigsten aber dabei an

Politik dachten, zeigt das Lied, welches die Balmarbeiter saugen: „Wer

kein Lnmp null sein, der schenk' fleißig ein!"

Die Bewegung zur Herstellung eines deutschen Bundesstaates und

der deutschen Kaiserwürde fand auch in Witten begeisterte Teilnahme.

Man steckte am Crengeldanz und in der Stadt scbwarz-rot-goldenc Fahnen

ans und schritt mit schwarz-rot goldenen Bändern im Zuge durch die Stadt.

Aber andere wollten damit nichts zu thnn haben »nd schlechthin Preußen
bleiben. Damals kursierte der Vers:
Und wcbic auch die Trikolor Des Volkes Wille zog sie ei».
Bei Doktor Schmidt und Kaeseler, Mit Steinen werfend und mit Lehm,
Wie an des Hauses Witte» Thor. Die Prcußcufahne weht allein
Am Crengeldanz und sonst Ivo mehr: Trotz alledem und alledem!" —

' Andere werden bei Voß stattgefunden haben. Ein Schornstcinfegermcistcr
Keßler machte sich dnrcb konfuse Reden in belustigender Weise bemerkbar. Ahm
wird auch der bekannte ^atz zugeschrieben: „Wir brauchen keine Stenern zu
bezahlen! Der Staat muß die Steuern bezahlen!



Eine eigentliche Bürgerwehr scheint in Witten nicht bestanden zn
haben, nnr Nachtwachen wurden ans Bürgcrkreisen gestellt.

Anfang Juli 1848 bildete sich ein constitntioneller Verein. Die
Initiative ergriffen dazu Berger und Thorwesten, indem sie in der vierten
Nummer des „Wittekind" dazu aufforderte». „Alle Bewohner dieser
Stadt, welche wünschen, daß Ruhe und Drdnnng in nnserm Vaterlande
hergestellt, der Fortschritt geregelter Freiheit gesichert und die Liebe zn
nnserm König gesichert werden, werden freundlich eingeladen, sieh am
nächsten Donnerstag, den 13. Juli, im Saale der Frau Witwe Voß zur
Gründung eines konstitutionellen Vereins zu versammeln. Die Vcrhand
lnngen werden Punkt halb 9 Uhr beginne».

Bergcr. Thorwestcn.
Ein Träger, zugleich liberaler und patriotischer, doch nicht revolutionärer

Idee», wurde auch der im August 1848 ins Leben gerufene Turnverein, von
1849 an Wittener Tnrngemeinde genannt.-

Im Jahre 1849, wohl nach der Einberufung des ersten Landtages
der oktroyiertenVerfassung, fand ein großes Versöhnnngscssen statt. Am
Erengeldanz bei Dönhoff wehte die weiße Friedensfahne, bei Müllensiefen
hallten Böllerschüsse. Auch wnrdcn dort Nedc» gehalten. Noch eines
andern Mahles ans diesem Jabrc gedachte ein Gewährsmann, welches
nicht sowohl eine politische, als eine wirtschaftliche Demonstratio» zum
Zweck hatte. Es wurde dort nämlich Pferdefleisch gespeist. —

Wir wenden uns nun zu dem in Witten begründeten Journal, welches
für eine »'eitere Darstellung eine einigermaßen gesicherte Unterlage abgiebt,
aber anderweitige Mitteilungen und Erläuterungen durchaus nicht ent
behrlich macht.

Am 1. Juli 1348 erschien in Witten ein Wochenblatt, „Wittekind"
mit Namen, herausgegeben von Fr. Goebel. Es ist im Jahre 1849 von
der Regierung unterdrücktworden. Dem Berichterstatter ist nnr der halbe
Jahrgang 1848 zugänglichgewesen, den er der freundlichen Hinweisnng
des Herrn Fr. Goebel jnn. und dem ebenso freundlichenEntgegenkommen
des Herr» C. Graefe verdankt, der die Rarität sorgfältig in Verwahrsam hielt.
Bei dieser Gelegenheit sei der Freude darüber Ausdruck zu geben, daß
dies interessante Stück, vielleicht das einzige noch vorhandene Exemplar
dieses^Jahrgangs, »in dessen Besitz gleichwie viele Städte um Homer,
sich mehrere Bürger unserer Stadt streiten, dem Märkischen Museum

- Näheres über ihn ist in der „Geschichteder Tnrngcmcinde von 1818 bis
1899 von A. Pott" zu finden. Die erste Nnimner des „Wittekind" brachte eine
anonyme Aufforderung zur Bildung eines wnrnvercinS. Wenngleich der Artikel
wegen seiner scharfe» Forin verdiente Zurückweisungerfuhr, so fand der angeregte
Gedanke doch Anerkennung, und am IÜ. August 1818 wurde der Verein im
Bormann scheu Gasthanse gegründet. Hauptsächlichbeteiligt waren außer anderen
L. Bergcr, Kandidat Klöpper, Frdr. Baedeker, Lehrer Schönebeck, Lehrer Bitte.
Am November 1818 wurde eine „Proklamation an das Wittencr souveräne Volk"
im „Wittekind" erlassen und darin zum Beitritt neuer Mitglieder aufgefordert.
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einverleibt werden durfte, svdaß es nicht eines schönen Tages infolge irgend

eines »»glücklichen Zufalls, wie er im Privathanse leicht eintreten kann,

verloren gehen wird.

Das Platt „Wittekind" hat politische und publizistische Bedeutung

gehabt; es gab damals in der Umgebung nicht viel ähnliche, überhaupt

nicht viel Zeitungen. Nach halbjährigem Bestehen erlies; es „an die

Bewohner der Rnhrgegend" eine Ankündigung, in der es folgendermaßen

heißt: „Wir werden uns nie der Ccnsnr einer Partei unterwerfen. Als

unser Blatt keine bestimmte Farbe hatte, ward es übersehen und bemit¬

leidet. Nun es endlich die entschiedene Richtung ,gesinnungsvollcr

Opposition' — welche von den Demokraten Halbheit, von den Reaktionären

Anarchie genannt zu werden pflegt — in seinen Leitartikeln offen zur

Seban trägt, wird dasselbe gern gelesen und oft angefeindet. Lassen wir

den Gegnern des .konstitutionellen Staates ans breiter demokratischer

Grundlage" ihren Griesgram über die neue Zeit und den wiedergeborenen
Wittekind."

Damit ist die Richtung des Blattes in verschiedenen Stadien seiner

Entwickelnng gekennzeichnet. Die Leitartikel des Blattes wurden mehrfach

von de» vorher erwähnten Herren, besonders wohl von L. Berger und

Tb. Müllensiefen, geschrieben. Es mag hier im voraus bemerkt werden,

daß bei der steigenden Mißliebigkeit des „Wittekind" bei der Regierung

Maßregelnngen nicht ausblieben, und in einem Falle hat, wie mir mein

Gewäbrsmann berichtet, der Verleger für einen Artikel, dessen Verfasser

er anzugeben sich weigerte, eine bedeutende Strafe über sich ergehen

lassen müssen.

Wen» wir diesen halben Jahrgang des „Wittekind" durchmustern,

so finden nur wirklich außerordentlich viel Interessantes. Ein gesunder

liberaler Sinn erfüllt alle Kundgebungen, ein kräftiger Mannesmnt in

Verbindung mit einer durch geschichtliches Verständnis gewonneneu Einsicht

berühren uns sympathisch. Hin und wieder schießt wohl das Selbst¬

bewußtsein ein wenig ins Kraut. Die liberale Tendenz thnt der preußischen

Treue gegen Staat und König keinen Abbruch. Man spürt einen frischen

schöpferischen Zug, der das neue Gute schaffen will, ohne das alte Gute

zu vernichten. Das Blatt erscheint als ei» Drgan lebhafter Evolution,

nicht aber der Revolution. Freilich mußte es auch so der siegenden

Reaktion mißliebig werde».

Es mag hier Einiges von dem Inhalt in kurzer Angabe erwähnt
werden.

Daß die erste Nummer rot gedruckt worden sei, ist mir versichert

worden, doch finde ich es beim Einblick in den ersten Jahrgang nicht

bestätigt.

Die erste Nummer enthält einen von Firmenich in Berlin verfaßten

„Aufruf a» die einzelnen Provinzen und Landesgebiete Deutschlands zur

Herstellung eines Kriegsschiffes für die zu gründende Flotte," sodann den

Beginn eines ausführliche» begeistert geschriebenen Essays von Andree:
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„Die deutsche Marine," worin an die ruhmreiche Vergangenheit deutschen

Scebeldcntnms von den Wikingern bis zum Ausgange der Hansa erinnert wird.

Schon erwähnt wurde der scharfe Artikel, der die Wittener zur

Bildung eines Turnvereins aufforderte und ibnen zum Vorwurf machte,

daß bei der Aushebung in Bochum verhältnismäßig die bei weitem größte

Mehrzahl der wegen Körperschwäche zum Militärdienst untauglichen Mute

ans Witten gebürtig war.

In Nr. 0 wird die Adresse mitgeteilt, welche Herr Friedr. Lohman»,

unser Deputierter, in Gemeinschaft mit den Deputierten vieler Städte in

der Rheinprovinz und in Westfalen am 20. Juni dem Herrn Minister

Präsidenten von Ancrswald übergeben hat. Dieselbe fordert das Ministerium

ans, zur Sicherung der freien Beratung der Nationalversammlung gegen

tnmnltnarische Vorgänge, wie sie in Berlin geschehen, kräftig von der

Bürgergardc und eventuell von der Armee Gebranch z» machen.

In Ztr. 4 spricht sich ein von preußischem Patriotismus beseelter

schwungvoller Artikel gegen die geschehene Wahl des Erzherzogs Johann

zum deutschen Reichsverweser ausw — Ferner wird mit Abschen von der

Jnni-Nevolntion in Paris berichtet als von einer Revolution der Arbeiter

gegen die Bourgeoisie.

In dieser und den folgenden Nummern folge» auch regelmäßige Be-

richte über die Verhandlungen der Nationalversammlung in Berlin.

Dieselbe Nr. 4 bringt dann die schon erwähnte Einladung Bergers

und Thorwestens zur Bildung eines konstitutionellen Vereins.

Nr. 5 enthält ein unter „Oertliches" aufgenommenes Eingesandt von

lokalgeschichtliehcm Interesse: „In diesem Jabre wird wahrscheinlich die

Eisenbahn über Witten eröffnet, und wäre es daher wohl an der Feit,

den Weg vom Markte zum Bahnhofe in eine» guten fahrbaren Znstand

zu sehen!"

Nr. 6. bringt einen bedeutsamen Artikel ans Potsdam zur Schul-

lehrerrcform, der vor allem ein besonderes Unterrichtsministerium fordert.

Wir warten noch heut darauf, während einige der sonst noch aufgestellten

höchst gerechten und bedeutsamen Forderungen kaum heut einigermaßen

erfüllt sind.

Nr. 8 bringt einen Artikel über Schleswig-Holstein, die dänische

Ministerialpolitik und das russische Cabinet. Unter den zuweilen ans-

genommenen Gedichten sind verhältnismäßig viel gute kräftige, besonders

die plattdeutschen von dem damals lebenden Lehrer Bergmann. Eins der

besten ist „Da ächte prnßsche Bnhr" in dieser Nummer.

In 00'. 0 wird die Denkschrift des Prinzen Adalbert „über die

Bildung einer deutschen Kriegsflotte" mitgeteilt und besprochen. Daran reibe»

sich in späteren Nummern weitere Artikel zu Gunsten der deutschen Flotte.

' Dieser Gegenstand wird auch in späteren Nmnmcrn sowohl ernsthaft wie
satirisch weiter beleuchtet.
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Auch Lokalstreitigkeiten »verde» iu de» letzterwähnte»Nummer» zum
Austrage gebracht, so ei» Zwist zwischen de» Bergarbeiter» und den»
Steiger Seidel. Auch Anzeigen befinde» sich darin in bescheidenerZahl; aus
einer solchen erfahren »vir, das; ein Theater in Witten ist und das; die
Familie Lange zur Vorstellung von „Leonore, die Grabesbrant" einladet.

Von hoher Bedentnng ist der Artikel in Nr. 12 nebst seinen Fort¬
setzungen über „Das Interesse Deutschlands am preußischen Staate."

Das Gleiche gilt von dem Artikel in Nr. 14 ff. Die Trennung
der Schule von der Kirche und der Kirche vom Staate.

Die Vokalinteressen vertritt in dieser Nummer mit sehr scharfen An¬
griffe» L. Berger gegen den Bürgermeister und Amtmann Kemper.

Die Konstitniernngdes Turnvereins mit den» provisorischen Vorstande,
Kandidat >!löppe, L. Berger und Lehrer Bitte wird mitgeteilt.

Interessant ist in Nr. 17 eine Adresse der deutsch-katholischen
GemeindenDortmund und Witten an den Oberpräsidentcn von Westfalen,
Staatsminister Herrn Flottwell, zum Danke dafür, das; er die römische, dem
Ehristentnm zuwiderlaufendeEinrichtung des Cölibats bekämpft hatte. —

lieber die Thätigkeit des „Konstitutionellen Vereins" erfahren »vir aus
einem Inserat in Nr. l 8, das; er das Thema „Das Verhältnis der Schule
zur Kirche, zum Staate und zur Gemeinde" ans die Tagesordnung setzte.

In Nr. lll fand das alte MnckerliedAufnahme, das im Böttcher-
höffche z» Königsberg gesungen worden war:
Fort mit der alten Muckerci,
Die nur den >iopf verdreht!
ES singt sich noch einmal so frei,
Wcnn 'S frisch zum Herzen geht.
Den»», habe»» »vir, was recht, gcthan,
Sicht »nS der Herr gcnädig an.

e^ie möchten rings die ganze Welt
Zum Bethaus richten ein.
Doch da hat sie der Fuchs geprellt!
Will's Gott, das darf nicht sein!
Mutz alles haben Zeit und Drt,
Drum heißt es hier: Ihr Mucker, fort.

Soll doch der Herr das Herz nur schauu,
llud das ist gut bestellt,
Das fürchtet weder wod noch Graun
lind liebt die ganze Well.
WaS mancher Pfasf von Liebe spricht,
O weh! DaS sitzt im Herzen nicht!

In spätere» Nummern finden »vir gute Artikel über die damals
grassierende Clwlera, über den Waffenstillstand mit Dänemark, über die
preußischen Ministerien seit der Revolution. In kräftiger Darstellung
schildert Andrer die aufopfernde Vaterlandsliebe und todesmutige Be¬
geisterung der Dittmarsen und die Schlackt bei Hemmingstedt. In
Nr. 2-', fordert der konstitutionelle Verein zur Unterzeichnung der beschlossenen
zwei Adressen an die Nationalversammlung ans. In Nr. 2i> finden »vir
eitie Schilderung der Straßcnkämpfe, die in Frankfurt am 18. September
speziell bei der Eckbarrikade an der Friedebcrger Gasse stattfanden.

Zum Geburtstage König Friedrich Wilhelms I V. »vnrdc eine Festfeier
bei Herrn P. Vos; veranstaltet, damit jedem Bürger Wittens Gelegenheit
geboten »verde, seine Liebe und Anhänglichkeit an den konstitutionellen



König von Preußen zn bethätigen. Dein Komitee gehörte an Heiur.

Haarmann, Alb. Lobmann, Aug. Haarmann, Leberecht Käseler, Jnl. Schmidt.

Ein „L. K." verfaßte anch ein begeistertes Lied zn diesem Festtage. Der

Gemcinderat aber beschloß eine außerordentliche Verteilung von 29 Thalern

an Bedürftige und zugleich lä Thalern für Pulver zu Ehrenschüsse» zn

bewilligen. Jene 3 Herren, Fr. Schmidt, Alb. Lohma»» und Leberecht

Käseler übrigens vertraten offenbar mancherlei öffentliche Interessen; sie

stehen auch unter den Mitgliedern des Vorstandes der Kleinkinderbewahr-

anstalt und Strick- und Rähschnle zusammen mit Frau Frdr. Lohma»»,

Frau L. Berger, Frau Klntmann, Frau Amtmann Kämper verzeichnet, welche

zn einem Wohlthätigkeitsbazar auffordern.

Nr. ll2 am 18. Oktober brachte ein prenßiseb-patriotischcs Gedicht,

dessen wir schon früher gedacht haben, und in welchem der Dichter seiner

Freude über diesen spezifisch preußischen Festtag Ausdruck giebt, an dem

die schwarz-rot-goldene Trikolore überall mit Steinen beworfen wnrde und

zuletzt ausschließlich preußische Fahnen erschienen. Es endigt:

„Ach, daß doch jeder Tag wie Peutz
Geburtstag unsreS .Königs war'!"

Die Nr. 32 brachte anch einen Bericht über die Revolution in Wien
am 6. Oktober.

Ei» guter Artikel folgte in den nächsten Nnmmern über: „Das

preußische Heerwesen vor 199 Jahren und jetzt". In Nr. 38 folgt ei»

leidenschaftliches Gedicht zu Gunsten der schwarz-rot-goldene», als damalige»

deutschen Farben. Es ist eine Travestie des vorigen und überbietet es

noch mit trotzigen „trotz alledem!" Es endigt:

„Wir schwingen doch die Fahne hoch.
UnS ist die Zukunft, trotz alledem!"

Charakteristisch für die politische Gesinnung der Mehrheit in der

Bürgerschaft ist dabei die Fußnote: „Da der Verfasser des Gedichtes sich

nicht genannt hat, so konnte dasselbe nicht ausgenommen werden, bis

sich ein hiesiger Bürger bereit erklärt hat, dasselbe in allen Stücken zu

vertreten, also gleichsam die Autorschaft zn übernehmen." llcberhanpt überließ

der „Wittckind" seine Spalten gerechterwcise allen Parteien. So erfolgt in

Nr. 39 eine ziemlich beißende satirische Kritik der Königs-Gebnrtstagsfeier in

der Stadt und im Besonderen bei Voß, besonders deswegen, weil dort

auch „ein Mann mit glänzendem Blicke ein Langes und Breites von dem

großen einigen Deutschland zn rede» angefangen hätte!"

Im November gehen die politischen Wogen wieder höher. Ein Er.tra-

blatt zeigt an, daß die Nationalversammlung sanch der Königh »aeb

Brandenburg verlegt sei, diese aber den Beschluß gefaßt habe, nicht z»

gehorchen, daß die Bürgcrwchr in Berlin aufgelöst worden sei, aber

dagegen, sowie gegen den Einmarsch des Militärs Verwahrung eingelegt

habe, daß Wrangcl an der Spitze seiner Truppen, vom Volke schweigend

empfangen, eingerückt sei, das Sitznngslokal der Nationalversammlung

besetzt und nach dem Weggänge der Abgeordneten geschlossen, die Bürger



wehr aber vor dein Sckanspielhause mit Militär und Batterien ein¬

geschlossen nnd entwaffnet habe. Graf Brandenburg war leitender Minister

geworden nnd hatte diese Blaßregeln verfügt, aneh über Berlin den

Belagerungszustand verhängt.

In Nw 41 am l8. November ivird der Wortlaut einer Adresse des

Wittener konstitutionellen Vereins an das hohe Staatsministcrinm mit¬

geteilt, in welcher gesagt wird, daß man ihm ans seinem gewaltsamen

Borgeben in Anbetracht der augenblickliche» Verhältnisse nicht gerade einen

Vorwurf machen wolle, daß es aber selbstverständlich ganz nnpopnlär sei

nnd nunmehr sogleich einem volkstümlichen, sich auf eine entschiedene

Majorität stützenden Ministerium Platz machen möge!

I» N>-. 41 erklärte Herr Hnvssen, daß er am „Wittekind" als

Heransgeber oder Mitarbeiter in keiner Weise beteiligt sei, in Nr. 42

Herr .^käseler, daß er an den Beilagen keinen Anteil habe. Wrangels

Einzug in Berlin rief aber in Witten großen Beifall hervor, wie ein

plattdeutsches Gedicht, unterschrieben „Mehrere Landwehrmänner" beweist,

welches mit den Worten schließt:

Drmn Wränget, nimm den Eid der Tren zum Pfände,
Dn braver Held, d» tapferer General,
Wir Wittcncr wünschen, das; die Wnhlerbandc
Hing insgesamt an dem Laternenpfahl!"

Am 19. November zeigt Herr Goebcl an, daß er die Proklamation

Sr. Majestät vom l l. Nov. besonders abgedruckt habe und daß dieselbe

ans feinem weißen Velinpapier bei ihm für l Sgr. zu habeu sei.

Die konservative Richtung kam in Witten jetzt offenbar obenauf und

die Liberalen sahen sich angefeindet. Das beweist das Anschreiben —r

unterzeichnet, also doch wohl von Lonis Berger: „Herr Redakteur! Wie

schwankend nnd veränderlich die Ansichkcn der Menge sind, habe ich ganz

besonders in Ihrem Wohnsitze erfahren. Männern, deren Handeln und

Wirken, deren Mute man früber allen Beifall zollte, speit man jetzt ohne

alle triftigen Beweise kühn ins Gesicht nnd stempelt sie zu Volksvcrräteru

und Volksverführern!" So sei es jetzt Robert Blum ergangen, der wider

alles Recht standrechtlich erschossen worden sei. Es folgen darauf andere
Artikel über Robert Blum.

Nr. 49 bringt einen Appell des Ausschusses der Rechten und des

rechten Zentrums der Nationalversammlung, gez. Harkort, Ostermann w.,

an das Land, worin zu Frieden nnd Ordnung ermahnt wird und die

linterzeichneten erklären, das; sie die ungehorsame Majorität der National¬

versammlung desavouieren nnd mit der konstitutionellen Monarchie sieben

und fallen wollen.

Dahingegen sprach eine Versammlung von Wahlmännern des Kreises

Bochum der preußischen Nationalversammlung für ihr mntvolles und

würdiges Auftreten den Dank des Landes aus. Sie hinge» zwar als

treue Markancr an ihrem Könige, hofften aber, daß die Krone in die

verlassene Bahn wieder einlenken werde." Speziell dem Abgeordneten
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Herrn Theodor Müllensiefen widmete der konstitutionelle Perein in Witten

eine Dankadresse,

In Nr. 44 wird das grausame Auftrete» des Generals Windischgrätz

in Wien gebrandmarkt. Dem gegenüber dichtete Bergmann in einer Gr

widernng ans des Königs Proklamation, daß er Aehnliches mit den

Liberalen im Sinne habe:
„Onllc Liebe kann nicht rostern,
Drum wellt wie sc päppcrn, »wsteru,
Wat nicht patriots gesinnt.
Demokraten, Koninninistcn
Sind im Ganzen Plunnerkisten,
All nictt nopcn llogcn blind/'

Am 7. Dezember wird die Auflösung der Nationalversammlung mit¬

geteilt und mit Hinweis auf die von der Negierung gegebene ssdgeu.

octroyierte) Verfassung die von ihr verfügte Einberufung der Urwähler

angekündigt.

Charakteristisch ist, das- nunmehr sich gleich Kennzeichen eines berubigtereu

Zustandes zeigen: Ein „wissenschaftlicher Verein" wird im Dezember l848

gegründet, dessen Vorstand G. Brand, Hnyssen und Thorwesten sind.

Oder aber war der wissenschaftliche Verein am Ende nur ein maskierter

politisch-liberaler Verein? — Die letzten Nummern des Jahres bringe»

den Wortlaut der neuen Verfassung mit rechtsseitig daneben stehenden

„Randzeichnnngcn", d. h. kritische» Bemerkungen. Dann folge» die vorher

erwähnten Ankündigungen, daß der „Wittekind" fortan für den kon¬

stitutionellen Staat ans breiter demokratischer Grundlage eintrete.

Kurze knappe Mitteilungen über die politischen Ereignisse an andern

deutschen Orten als Berlin und Frankfurt und in anßerdentschen Ländern

erscheinen erst in de» letzten Nummern.

In Nr. 51 muß der Vorstand des konstitutionellen Vereins dringend

zu zahlreichem Erscheinen auffordern, damit die Wahl einer Deputation

zu einem Kongresse der konstitutionellen Vereine vorgenommen »verde»

könne. Es sah also mit dem Besuche damals nicht glänzend ans.

Nr. 52 enthält nichts von Bedeutung, und damit schließt der erste Jahrgang

des „Wittekind". Schließlich mag noch eine kleine Nachlese von Dingen

Isier Platz finden, die nicht in den Verlans der politischen Verhältnisse

hineingchören.

Auch lokale Interessen wnrden in den» Blatte vertreten.

So finden wir einen energischen Angriff auf den Bürgermeister und

Amtmann Kämper, wegen Vereinigung von städtischen und Privatämtern

in seiner Person, die ilm zum Nachteil der Stadt in eine Kollision der

Pflichten bringen mußte. Erwähnt wurde schon der lwftige Angriff, den

L. Berger in Nr. l4 gegen denselben Beamten richtete, weil er in li Woche»

keine Gcmcindcrats-Sitznng einberufen, auch sich andere Vernachlässigungen

zu Schulden kommen gelassen hätte, überhaupt zu eigenmächtig und deshalb

oft fehlerhaft vorgehe. „Sehr übel ist es," sagte er, „daß sich noch so



manche Beamte nicht an den Gedanken gewöhnen können, daß die Zeit

der Alleinherrschaft für immer verschwunden ist." Aach finden sich ironische

Anfragen an de» Genieinderat nnd Erwiderungen darauf. >—

kirchliche Angelegenheiten konnnen auch zur Sprache. So finden

wir in Ar. l!ck einen starken Angriff des Wattenschcider Presbyterinms

auf den Präses der Bo-chnmer Sunode, Superintendent König in Witten.

Soziale nnd volksnnrtschaftliche Verhältnisse konnnen zur Sprache in

ernsthafter nnd satirischer /form. Von ersterer 2latnr ist die schon erwähnte

Beschwerde der Bergarbeiter gegen den Steiger Seidel wegen seiner Be¬

hauptung in der Knappschaftsversammlnng, daß die angesessenen Bergleute

in der Aegel weniger Arbeitslust zeigten, als die Proletarier dieses Standes.

Satirischer Natur ist eine „Petition der arbeitenden Klasse an den

Stadtrat", welche folgendermaßen beginnt:

Stadtrat!

Wir, die arbeitende Klasse, verlangen wie folgt!

l. per Tag an Löhnung das Doppelte, damit wir, unserer souveränen

Stellung gemäß, anständig leben können;

?. pro Mann einen Regenschirm, nin auch im Regen arbeiten zu können;

K. zur nationalen Feier des blauen Montags eine besondere Vergütung;

-l. als eine notwendige Folge des blauen Montags, daß Dienstags die

Arbeit erst um >2 llbr beginne nnd Mittags wieder aufhöre;

7. Freitags Fastenspeise, damit die kirchlichen Bestimmungen aufrecht

erhalten werden; nur wünschen wir statt der Stockfische der alten

Regierung Vollbücklinge mit Ger;

8. Samstags Leberklöße;

0. Für den Sonntag Einlösung sämtlicher in der Woche versetzten Pfänder.

In der festen Ueberzeugnng, daß unsere zeitgemäßen Forderungen ans

das Unverzüglichste gewährleistet werden, werden war Sie bis dahin noch

als Stadrat in Funktion lassen.
Das Comits der Arbeiter:

Namens desselben: Bnmmelins, Arbeiter a. D.

Fn Nr. lM wird geklagt, daß zu den nnsittigen Sitten, die sich kraft

alter Gewohnheit noch erhalten, auch die gehöre, daß hier in Witten keine

Beerdigung stattfinde» könne, olnie daß dabei tüchtig gegessen nnd getrunken

würde. „Kann denn der Deutsche gar nichts beginnen, ohne immer und

vorzugsweise seinen Bauch dabei zu berücksichtigen?" n. s. f.

Schließlich könnte noch der Lyrik im „Wittekind" Erwähnung ge¬

schehe», insofern sie nicht unmittelbar politischer Natur ist nnd teilweise

schon erwähnt wurde; es ist manches Gute darunter, aber es fehlt der

Rani», nin darauf näher einzugehen.

Ei» Gedicht von Theresa Berger ist hervorzuheben, welches eine

Aufforderung an die deutschen Frauen nnd Jungfrauen zur Beisteuer eines

Beitrages für den Bau eines Kriegsschiffes enthält.

10
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Schließlich mögen hier ein paar Strophen ans einein Gedickte folgen,
dessen Autor nickt genannt ist:

Wer ist in ein Mann?
Du, meine Harfe, nilverhüllt
Sag' an, wein inst dn holv?
Dem Mann, dem Wahrheit hoher gilt
Als Ifang nnd Stern und Gold.

Der ist mein Mann, der Lug nnd Trug
Mit edlem Grimm beschwört,
Der jedem falschen Wiiikelzng
lind schnödem Blendwerk wehrt.

Was aus den Händen Gottes stammt,
Sucht strebend Heil nnd Licht.
Ein Mcnschenhasser nur verdammt!
Mein Man», der kann das nicht.

O Thor, der überm McinnngSpnnkt
Die Liebe je vergißt,
Mit seinem Heilswcg herrisch prunkt,
Du bist kein wahrer Ehrist!

Der ist mein Mann, der keinen Ruhm
In frommem Wortschwall sucht;
Er plaudert nicht vom Christentum,
Ihm ist es schal nnd Frucht!

Der ist mein Mann, der warm nnd eckt
Die Menschenwürde ehrt,
Hnmanität und Liebt nnd Recht
Für Bettler auch begehrt.

Der ist mein Mann, der kühn dein Licht
Des Forschergeists vertraut,
Der an der finster» Mauer bricht,
Die uns den Tag verbaut.

DaS Klagelied der Schlninmerzmift
Hat nimmer ihn erschlafft;
Es weckt durch Denken die Bernunft
DeS Menschen höchste Kraft.

Der ist mein Mann, dcß freies Wort
Gesundes Mark bewegt,
Das; frisch nnd freudig hier »nd dort
Sich neues Leben regt.

DicMenschheit bleibt ihmZwcck N.Ziel,
So dient er scineni Herrn.
Ihm klingt und singt mein Saitenspicl
Auch ohne Band nnd Stern!

Ja, ohne Zweifel sind die Jahre 1648 nnd 49 für Preußen nnd
Deutschland von höchster Wichtigkeit gewesen. Sie brachten die preußische
Verfassung in Gang und zum Abschluß, sie regten die Idee eines deutschen
Bundesstaates und eines deutschen Kaisertumes mit solcher Kraft an, daß
sie nicht mehr verloren gehen konnte, sondern früher oder später ans Ver
wirklichling rechnen durfte. Sic wiesen ans die Schmach Deutschlands
hin, daß aller Siege ungeachtet einein ganz kleinen übermütigen Nachbar
die deutschen Länder Schleswig und Holstein überlassen werden mußten.
Sie zuerst forderten stürmisch die Gründung einer deutschen Kriegsflotte,
die den damaligen Erfordernissen gewachsen wäre. Die Männer jener
Zeit haben viele ihrer Wünsche unerfüllt gesehen, und der größte Teil
von ihnen ist ins Grab gesunken, ohne die später» Ereignisse zu erleben,
durch welche ihre kühnste» Träume überboten worden sind. Aber es giebt
noch manche unter den Lebenden, die jene Zeit der Saat mit erlebte»,
die etwas zu erzählen wisseil von dein Drängen nnd Treiben jenes Völkcr-
frühlings, von allerlei Gutem und Bösem, von der damaligen echten
Begeisterung sowohl, wie von der maßlosen Schwärmerei, von demokratischer
Erbitterung nnd konservativer Treue, von politischem Mannesmnt und
von verruchtem Unfug.

Die jüngere Generation genießt jetzt die Früchte des Eifers ihrer
Vorgänger. Da ist es ihre Pflicht, derselben zu gedenken und sich ein
treues Bild der vergangenen Zeit zu erhalten. Dazu können auch scheinbar



— 147 —

unbedeutende Dinge wiebtig sein, und es wäre sehr zu wünschen, daß noch

l>rgä»zuugen zu dem wenigen Material hinzutreten, welches hier über

Witte» zusammengestellt werden konute. Dergleichen findet i» unserm

Jabrbuch sichere Hinterlegung, Daruni sei hiermit an jeden, der für die

Dache Juteresse hat, die Bitte gerichtet, uns etwa noch unerwähntes

Material schriftlich oder mündlich, sei es in kurzen Notizen oder aus¬

führlichen Darstellungen, auch ferner noch zugänglich machen zu wollen.—

Zmtorcssanto und seltene Bürger der ^Noosflora

IDestfalens

von Jos. Conzc, Lchrcr in Witte».

Im Juli des Jahres 1898 machte» der Herr Forstmeister Grebe, zur

-seit in Hofgeismar, der Herr Vehrer W. Schema»» zu Annen und ich

einen Ausflug nach Willebadessen, das wegen seiner mannigfaltigen Flora

häufig von Botaniker» aufgesucht wird. Außer Noolesrin lucmn». die an

den durch de» herrlichen Buchenwald des Lichteuauer Berges rauschende»

Bächlein in größter Menge und auch schön fruchtend vorkommt, suchten

nur daselbst das Leuchtmoos l dlelristnstoAn asmuncknoizn), das nach den

Angabe» des bekannten Forschers, Professors Dr. Hermann Müller aus

Lippstadt, in dem Hohlwege des Lichteuauer Berges untcr den auf beiden

Seiten des Hohlweges berüberhängendeu Hilssaudsteinblöcken vorkommen

sollte. Aber der alte Hohlweg war in der Zwischenzeit in eine bessere

fahrbare Landstraße umgebaut worden, und mit ihm war auch dort die

AMmt-mtvAn verschwunden, die wir in dem kleinen übrig gebliebenen Stücke

des frühereu Hohlweges vergeblich suchten. Allein nach den Angaben

Dr. Müllers sollte dieses Moos hier reichlich und fruchtend zu finden

sein, und so war es doch wohl denkbar, daß es sich von hier ans auch auf

die nächste Umgebung verpflanzt hatte. Ich hoffte daher, das Moos in

der Nachbarschaft des Hohlweges wieder aufzufinden. Freudig war ich

überrascht, als mein Suchen nach dieser sehr seltenen Pflanze schließlich

mit (Nffolg belohnt wurde. Am 2ti. August 1898 fand ich die LeliistcwtlZAn

zum ersteumale in den Ritzen und Höhlungen eines alten Steinbruches in

der Nähe des alte» Dohlweges wieder auf. Ich erkannte das Moos so¬

gleich au dem eigentümlichen Wuchten, das vom Vorkeim desselben aus¬

gebt und wahrscheinlich durch die Brechung der Lichtstrahlen in den stellen

bewirkt wird. Die vollständig entwickelte Pflanze selbst leuchtet nicht. Das

eigentümliche Licht gleicht dem Leuchte» faulen Holzes. Da ein ähnliches

Leuchten bei keinem andern Moose beobachtet ist, führt dieses Moos mit

Recht de» Namen Leuchtmoos. Das Moos füllte in reichlichen und

1(D
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schönen Rasen die Ritzen nnd Höhlungen des alten Steinbruches ans, n»d
ich konnte daher genügend von denselben cinsanuneln. Leider kommt es
im Augnst nicht mehr mit Früchten vor, nnd so beschloß ieb den», dasselbe
im nächsten Frühling mit reisen Büchsen einzusammeln. Wie war ieb
aber enttänscht, als ich das Moos bis auf wenige Rasen, die an ge^
schützten Stellen des Steinbruches wuchsen, vernichtet fand. (5s waren
nämlich im Herbste l 898 die mächtigen Sandsteinblöcke,die im Laufe der
Zeit von der Höhe des Steinbruches herabgestürztwaren, beseitigt worden.
Auf diese Weise waren nun die Ritzen nnd Höhlungen des Bruches dem
vollen Sonnenlichte geöffnet nnd so mußte dieses Moos, das »nr im
tiefsten Schatten gedeihen kann, zu Grunde gehen. Um nun diese Pflanze
hier nicht vollends auszurotten, verzichtete ich ans ein ferneres Einsammeln
desselben. Es gelang mir jedoch schon am folgenden Tage, die
Lcchistcwtoxn in einem anderen verlassenem Steinbruche des Lichtenaner
Berges neu aufzufinden, wen» auch nicht in großer Menge. Doch
steht sie hier weit geschützter, weil der Steinbruch sehr schwer zugänglich
ist nnd wohl kaum mehr in demselben werden Steine gebrochen werden.
Dieser zweite Standort ist über ^/z Stunde vom ersten entfernt nnd
kaum ohne Führer aufzufinden. Einen höchst eigentümlichen Stande
ort der sclristnstoAn fand ich im August 1899 im Renenherser Einschnitte,
der von den beiden andern Standorten über l > , Stunden entfernt liegt.
Dort führt die Eisenbahn durch das Hilssandsteingebirgc. In diesem Ein
schnitte nun ist, wenn man vom Bahnhof Nenenherseherkommt, linko an
der steilen Wand ein kleines Brettcrhäuschcn, »voran sich als Fenster eine
Oeffnnng befindet, die durch eine einzige Glasscheibe bedeckt wird. In
dieser Bude herrscht also ein ziemliches Dunkel. In derselben stehen ein
Tisch, zwei Bänke und die Geräte der Bahnarbeiter. Sie wird nur
selten benutzt und zwar dann, wenn die Bahnarbeiter in dem
Einschnitte zu thun haben. Wie war ich nun überrascht, als ich,
ans bloßer Neugierde getrieben, eine» Blick durch das primitive Fenster
in das Innere dieses Raumes warf. Außer den oben erwähnten Gegen
ständen sah ich auch, wie die ganze Rückwand dieser Dutte in dem schönsten
smaragdgrünen Lichte leuchtete. Es war der Vorkeim der EolristostsAir.
der mit seinen Fäden die ganze stcinichte nnd feuchte Rückwand überzogen
hatte und so das wunderbare Leuchten bewirkte, lind wirklich unter den
mit Brombcergerankverdeckten Hilssandsteinfelsenneben dieser Hütte fand
ich die ausgebildete Pflanze in einigen schönen Rüschen, die ich selbst¬
redend an ihrem Platze ließ. Herr Schema»» in Annen fand die
LolristostsAn in allernächster Nähe von Witten unter den lehmigen lleber-
hängcn eines Hohlweges bei Blankenstein, ich habe das Moos an der
nämlichen Stelle eingesammelt und fand es auch, »venu auch nur sehr
spärlich, wahrscheinlich durch Sporenvcrwehung dorthin verpflanzt, in den
Ritzen der durch dichtes Gestrüpp beschatteten Sandsteinfelsen zwischen
Herbede und Blankenstein. Der verstorbene Superintendent Beckhaus hat
dieselbe auch an einem verlassenen Bergwerksstollen bei Siegen anfgefnndcn.



Das sind die einzigen Stellen, an denen dieses für die Bryologen so
bochinteressante Moos in Westfalen bisher beobachtet ist.

lieber das Vorkomme» eines nordischen Mooses, des Discwlium
nnüum. dessen eigentlicheHeimat Skandinavien ist, in der Nähe von
Witte» babe ich bereits früher berichtet. Ich kann meine bisherigen Be-
obaebtnngennnr bestätigen und noch hinzufügen, das; es in der „Großen
Vorbaeb" an verschiedenen Stellen und zwar an einer derselben massenhaft
auftritt. Diese Pflanze bat ihre winzige» Blätter ganz im Lehm versteckt
nnd steckt »nr die Lot» mit der Büchse daraus hervor. Zu Tausenden
stehen diese kleinen roten Stengclchen nebeneinander, wie gesäet, alle in
gleicher Höbe, bis 2 om hoch, es erscheint fast die ganze Fläche von ihnen
rötlich, nnd sie gewähren so einen allerliebstenAnblick.

Dem Herrn Forstmeister Grebe, Hofgeismar, übersandte ich einen
mir fremd erscheinenden Moosrase», den ich bei Willebadesscn an der
Vorlingbanser Ebanssee vom Grnnde alter Ebereschen eingesammelthatte.
Nach einiger Feit teilte nur der Herr Forstmeister mit, daß das von nur
eingesammelte Moos IMevuiUnum ^luAnpolitniium sei, und das; ich damit
die „Westfälische MVosflora" um einen interessanten und seltenen Bürger
bereichert babe. Bei der nach dieser Hinsicht vorgenommenen Untersuchung
desselben Mooses fand ich denn auch bestätigt, daß die Beschreibungvon
INu'vnc'Iunm iUoAnpoIünnuiu ans dasselbe genau paßte. Forin der
Blätter nnd die Gestalt nnd der Ba» der Blattzcllen stimmen vollkommen
überein.

An einer Mnscbelkalkwanddes Hopfenberges bei Willebadessen fand
icb Ostern 1899 ein mir fremdes Moos. Bei der Untersuchungergab
sieb, daß es das in Westfalen äußerst seltene Driabnstomum lurickuiu
war. Ein kleines Rüschen davon war mit reifen Büchsen übersät. Es
war dies das erste Mal, daß dieses Moos in Westfalen fruchtend gefunden
wnrde. Der Herr Forstmeister Grebe hat diesen Fund bestätigt.

Dric:I>«Ltomuiutoplurooum findet man in schöne» Exemplaren in
den .üenpermergeltümpelnan der Balm zwischen Bahnhof Nenenhersc nnd
Willebadessen. Dieses Moos ist, wie IMrlzulu rovolntn, kalkstät. Alan
findet es meistens an triefenden Kalksteinen vom Kalkwasser kalkig inkrustiert.
Es ist bisber am häufigsten in Süddentschland gefunden worden.

Dricchnstomnm sxnclimznrn findet sich in schönen Nasen bei Wille¬
badessen nnter dem Viadukt an dem Gemäuer der Ricke. Ich entdeckte
dieses Moos daselbst zuerst Ostern 1899 und fand es im Herbste dort
auch mit jungen Früchten.

Unrbuln. rsvolutn. dieses äußerst seltene Bärtchcnmoos, wnrde von
mir bisher dreimal aufgefunden. Das erste Mal fand ich es ans dem
Friedbofe in Lippstadt 1897 an einer Grabeinfassnng, im Herbste desselben
Jahres an einer Mauer in Stirpe bei Lippstadt nnd endlich im Herbste
des Jabres 1898 an der Mauer des Gutes Schnlte-Wullen in Annen.
Es ist leicht möglich, das; dieses Moos bisher öfter übersehen wurde,
zumal es ohne Früchte im Habitus dem häufigen Unrduln oonvolutw
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äußerst ähnlicb ist. Mit Früchten aber ist dieses schöne Moos unverkennbar
an der Farbe des Fruchtstiels. Derselbe ist abwärts schön rot und ans'
wärts strohgelb. Dnreb das Mikroskop ist diese Pflanze von ibren näebste»
Verwandten, der Lnrlwln oonvolntn und llnrdnln nngnionlatn. selw
leicht und bestimmt zu unterscheidendurch das sebr alnveiehende ^ellnetz
der Blätter. Die Blattzcllen sind nämlieb bei Enelznln rovointn abwärts
quadratisch-rundlich,groß und verdickt, die A'ippe tritt stachelspitzig hervor,
und der Blattrand ist von der Mitte bis zur Spitze eingerollt (bei der
ähnlichen Lnrduln oonvolntn flach). Dieses kalkstäte Moos bevorzugt
den Mörtel alten Gemäuers, und man findet es daher auch fast aus¬
schließlich an Mauern.

Lxlswbnnw nmpnlnvsnw war in Westfalen vom Professor Dr. Herina»»
Müller in Westfalen nnr in der Senne und zwar bei de» „Lippiscbcn
Teichen" und bei Dellbrück gefunden. Ich entdeckte dieses Moos im
August 1899 in dem über 450 m hochgelegenen LichtenancrTorfbrnehc
bei Willebadessen. Dieses Moos findet sieh immer an moorige» Stellen
ans verwittertem Kuhmist.

lAssiäsns xnsillns, dieser Zwerg unserer Farnmoose, ist in Westfalen
erst äußerst selten aufgefunden worden. Es wächst stets auf überrieselten
Stcinblöckcn in Gebirgsbächcn und scheint nach meinen Beobachtungen
den Sandstein zu bevorzugen. Die ganze Pflanze erreicht kaum die Höhe
von 2 win und ist bisher für Deutschland ans Schlesien, Dberfranken
und Westfalen bekannt, .bässickcws pnsillns findet sieb in größter Menge
und reichlich fruchtend auf den Sandsteinblöckenin den Waldbächen des
„LichtenancrBerges" bei Willcbadessc». Herr Schema»» fAnne») fand
es hier bei Witten auf den Steinen eines Scitenbächleins des Mntten-
baches. Auch ich habe das Moos an derselben Stelle wieder aufgefunden.
Es kommt im Muttcnthalc aber nnr sehr spärlich vor.

MWisin, cürrlnrtn. ebenfalls ziemlich selten, konnte ieb im Frühjahr 1899
in größter Menge fruchtend von den an sonnige» Stellen liegenden Hils-
sandsteinblöcken bei dem verlassenen Eisenbahntnnnel bei Willebadessen
einsammeln.

Diornnolln Lodrsdori. eine gerade nicht häufige Gabclzahnart, fand
ich an dem Einschnitt der Eisenbahn in Bommern und auf dem Plateau
des Bahnkörpers des Bahnhofes Stockum sehr reichlich. Dieses Moos
liebt sandig-lehmigeAusstiche.

Vom Herrn Lehrer Schemann wurde in den Mergclgrnbe» bei Stockum
wiederholt Bottis, vnritolia, eingesammelt; leider habe ich diese interessante
Bottis dort noch nicht auffinden können.

Erst im letzten Sommer entschloß ich mich, das auf der Höhe der
Egge ca. 450 w hoch gelegene „LiehtenanerTorfbrnch", das von Wille¬
badessen 1 "/z Stunde und von Lichtenaul Stunde entfernt ist, anfzusnchc».
Dieses Moor ist vom Bahnhof Willebadessen ans in einer Stunde bequem
zu erreiche», da von da aus eine gute Straße durch den herrliche» Buchen
wald des „Liehtenaner Berges" genau bis vor dieses hochinteressante



Hoebmoor fübrt. Dieses Moor entspricht in soincr Höhenlage ungefähr

de» Moosen und Rieden der Hochebene von Dberbapern. Vom Lahnhof

Willebadessen kommend, hat man linker Hand das sogenannte trockene

Lrmb und rechter Dand das tiefe Lrnch. Das Moor bildet einen langen,

sebmalen Streifen auf dem Kamme der Egge, wo letztere sich zu einem

Plateau abflacht; es zieht sieb längs des Waldes ungefähr ^/z Stunde

weit hin. Das Moor ist mit Linsen und Rieden manuiehfacher Art

bewachsen; dazwischen sieht man »och die verschiedensten Moorpflanzen,

wie Sonnentau, Heidekräuter, niedere Weidenarten und andere. Stellen¬

weise ist es sehr tief, und man kann es an solchen Stellen nur überschreiten,

indem man von einer Linsenstande zur anderen springt, wobei sich die

Decke des Moores bin- und herwiegt. Das Betreten eines solchen Moores

ist also doch »übt so ganz ungefährlich, und allein sollte man derartige

Wagnisse bleiben lassen, /.wischen den Binsen nisten Sumpfvögel ver-

sebiedenstcr Art, z. L. Snmpfmilane und verschiedene Schnepfenarten. An

dem trockenen Rande des Moores werden im Sommer Kühe gehütet.

Hier fand ich auch ans verwittertem .ünbmist das bereits erwähnte

dstüiroünnm ampnüroonm. Außer llvpnum tlnitans. strnminsnm, vns-

pülatum. Lrvnm pssnclntriguiztrnm und andere Lianna - Arten und

iVInürsecwn findet man hier die größte Menge von schönen Torfmoosen

bunt durcheinander. Ich habe ein ganzes Bündel davon eingesammelt

und mit nach Hanse gebracht. Nach meinen von dem berühmten

8>>lm^mnm-Zorscher, (D Walmstorf in Nenrnppin revidierten Bestimmungen

befinden sich folgende LplmAnum-Arten darunter:

l. KplmAnum ovmlnkolinm Lbrü.

2. - - var. pallssvöns ^Varnst.
3. - - - oarnenm -

4. - - - AlnnassLöns -

6. - »gnnrrosum Dsrs.

lt. - zmpillosnm v. narmals t'. bimolr^olacls ^Varnst.

7. - - - snblarvs Immprlvlrt.
8. - - - narmnls tarnst.

9. - aontlt'olinm tÄrrü. var. viricks ^Varnst,.

l(>. - snlmitsns var. vsrsisolor tarnst.

lt. - rscmrvnm vnr. mnvronntnm knss.

l?. - rnlisllnm ^Vils.

Dieses Mewr >var bisher noch nicht erforscht, leider gestattete mir

die Zeit nicht, dasselbe gründlich abzusuchen, doch hoffe ich das Versäumte

im nächsten Sommer nachholen zu können.



^lusikverein zu bitten.

Gleichtvie der „Provinzialverein für Wissenschaft n»d sinnst in West¬

falen" den Wünschen nicht »nr vieler Mitbürger der Provinzialhanptstadt

Münster, wv er seinen Sitz bat, sondern anch vieler anderer Bewohner

der Provinz entspricht, wenn er in seinein stahrbneb eine» jährlichen Bericht

von dein Wirke» des Münsterschen Binsikvereins bringt, so glaubt anel,

der „Verein für Orrs- und Veimatskunde in der (Grafschaft Mark" zunächst

seinen vorzugsweise in Witten zahlreichen Mitgliedern, dann aber anch

manchem Vcreinsmitglicde an andern Orten mit einen: Jahresbericht über

die Leistungen des überall in gutem Ansehen stebenden Wittener Musik-

vereins einen Gefallen zu erweisen. Als das einzige .cknnstinstitnt der

L-tadt und ihrer starkbevölkerten näheren llnigcbnng, ivelebes bemülck und

auch in der Lage ist, ernstlichen nnd böberen stielen der >i»»st zuzustreben,

verdient es der Wittener Mnsikvcrei» rvobl, das; seine löblichen, anch mit

großen Geldopfern verbundenen Bestrebungen niebt gleich nach dem Schlüsse

seder Saison der Vergessenheit anbeimfallen. Nachdem im Sommer des

Jahres 1898 der langjährige nnd hochverdiente DirigentVcrr Dr. Eduard

Kreuzhagc ans dem Leben geschieden nnd die Leitung in die Vände

seines Sohnes Herrn Eduard Kreuzhage übergegangen, ist der Verein

in eine neue Eutwickelungsphase getreten, welche zu den besten Hoffnungen

berechtigt. Dementsprechend bringt das Jahrbuch diesmal die beiden

Jahresberichte für 1898,99 nnd 1899 !9<>l>. Es ist in Aussicht genommen,

im nächsten Jahrbuche einen kurzen Rückblick ans die vorhergehende Vereins-

geschichtc zu werfen, der wahrscheinlich manchem Leser lebhaftes stnleresse

abgewinnen wird.

.1 nlrrssd Sri all t ckss Alu8illvarsiu8 ?u AVitt au

ükar 6ns Ivormörtjnllr 1898/99, arstnttat venu Vorstnnäö.

Dia Alusillnul'lullruuFiZN clss Ivou^srtjnliros 1898/99 stnnckizu

zmiu srstsu Alnl uutar clsr I-aituuA ck«zs usuFarvülrltöu Varsius-

cliriZöutsu. ckss Alusillckiralltorg Lorru Lckunrcl 1v rauxlrnAS, «ziuos
Lolluas ckss im UaiBst 1898 varstordauau V arsiuslsitars I lorrn

1,)r. IVrarmIruAlZ.

Dig AlitAliocksrxnlii clss Alusillvsraiu8 listrve; 327. ckn>n>utar
Ivö nlltivs.

19<zu Vorstnucl liilckatizu

ckio Ilarrsu: Eiu8tn.v Lrinlliun.uu juu.. Vnrsitxanckar: Ollsrloliri'r

L. Lruu o, stvllvort. VvrsitMixIur; < >luu1oln>n^ (). (Vn.o u l> t.a r.

8c:Inn1t1ülirc;r; Lnuieiar AI. llnul. 1vns8(zuil>ln o.r; lupouiinn'

Alnrx, Alokilinrvarwnltsr: llcurlz-viunnsiulivlirar I.. <>8<nr-

lunuu, A?otourvn.rt: Alu8illäirallt»r L. IvrauxlinAs;



die Durnen: Dr. II ri olr en s k e i n; Druu D. Doonliokk;
Ikillulein Dluru 8oümit/

Ds vurden im Funsen 4 Donnerte goZolzen, duvon 3 unter

lVliNvirlcnnA dei' Aosumten Dültnorseüon Ivupelle ans Dortmund,

Dus erste Ivon/. ort kund um 1. i^ovemlzer 1398 stutt und

Idldele in seinem elften IVil oino Dedüoiitniskeier kür don vor-

slorüenen NusikdirelVor Doriii Dr, Ivrou?üuAe. Dur ^ukküürun^

ZoluNAteN l

I, Dlior uus dom ,,Do(püem" von IvrsuDiu^o.

^rullsrmurseD uns dor „DotterdümmerunZ" von V^ugnsr.

„^ndunte kunelirs" kür grosses Droüestor von Lvendsen.

l'üor uns „Dunlus" von Nendelssoün.

1'Iror uus ..Dlius" von Nendelssoün,

,.t>vmpl>onio putüeti«ple" von D, ?seI>uiIro'.vsIr)u
sovio Diodor llnd Dlrette,

Alitvirlronde Lolisten vuren ^

Ikruu klopIiie D uuse - IIosse. Ivonnertsüngorin uus Döln.

Id«un- I^uul II uuso. Ivon^ortsünger uus Ivoin,

D^voites Don/ert um 13. Doxemllor 1898,

I)us DroArumm üiuelite:

., Dio orsto IV^ulpurgisnuoIit", Dulludo von DölDo,

kür Doli. l'üor u, Dreüester von Nondelssolin,

Vorspiel ?u ..Die Neistorsinger" von N^uFner,

Duverture ?!u ..D'urnevul romuiu" von Derlio?,

Dvmplronie lVro. I L-dlrr von Loliumunu,
Diodor um Ivluvier.

^usküürende Ivünstler:

Deri' Dernlrurd IIuuin. Ivonilertsünger uus Düsseldorf

Deri' ?üeodc>r IVillre, Ivonnortsünger uus Ivoln,

DlDttes Konzert um 19. Deliruur 1899.

Drir ^ukkülrrung golungten:

Dluviorkonziert ^V-moll. I, 8uD, von Loliumunn.

Dünk l^un^Iieder kür gemisolrten (,'üor von Dimlzert,

Drei dreistimmige Ikruusnelidie von Diller.

Dvsi Diodor tlir gomisoüten Dkor von 1v reu^Irugo.
Drei ultdeutseüo Vollrsliodel' von IVüllner.

Dieder kür ^.It,



— 154 —

^.ust'ülireuäo Folisteu ivarou:

ViÄuI. Oliarlotto Huliu, 1>1i;I. HoloporusäuForiu aus Oresclsu Ix^It).

Hoir Alnsilcclirolctor L. XroiixliaAo IXIavior).

Dg.« viorto Xovüert am 3V. ^.pril 1899 liraelite

„Lucias ülaooadaous". Oratorium von 6. 1', Haenclol.

Lolistou:

?räuloiii 8usaune ^rispol. I^oiixortsänForin aus Ilerliu.

Fräulein von Iv Ii a v u a e Ii. lliouxortsaiiAöriu aus Oüssolclorl.

Herr Oail Dioriolis. HiammersänAor aus llerlin,

Herr ^ r t Ii u r van Divo^Ii, IvouxorisäuFer aus Herliu.

Herr Alusiliäirelitoi' lü. Ivavser aus Ha^ou (OrZol).

I?ur AlitivirliuuA liorauFoxoAou ivar

clor 8eliülorelic>r «los IlealAvmuasiiiiiis.

8ämtlielio Kouxorte viir^eu im grossen 8aalo clos I4otel Voss

aliAolialtou. äio re^elmassiAoii Vroden im Oasiuo.

Iiis orcleutlielio OouoralVersammlung laull am 20. I)exeml>er 1808

im Oasino statt, clor xum Vortrage gebraelite Iloeliensoliastslzerielil

gab xu nälieier Lrörterung Iceinen ^.nlass.

Iiis satxungsmässig aussoligicloiiclou Vurstanclsmitgliecler ivurclon

ivieclergsvälilt. ^.n 8teIIe von l^rau I9r. 1"laarmann, clio ilir iVmt

nieäergelogl liatto. ivuräo bbaii Oix Ilrielcenstein gevalilt.

I. Verxelebiiis äer im Konxortjaliro 1898/99 aiilgstülirten ^ouvorko.

1. Ouvertüren.

Usetor Lorliox, „Oarneval romain",

H. V agnsr, Vorspiel xu „Die Neistersingsr".

2. 8)MipIioiiieii.

II. 8 ob um an n. I. L-clur,

?. ^sobailcoivslcv, .,8) mpbonio patboti«pis".

3. 8oustjgo Orobesteriverbe:

V agner, ^rauorma>'soli aus „Iiis Ovtterclänimerung".

8veuäson. „^.nclauto lunebre" lür grosses Orobester.

4. Xonxerte mit Orobester. — .^iannlarto.

Leliumaiiii, Ivlavisrlconxert ^-moll, I 8atx. — Herr Ivreuxbage.

5. 8olostüolce. — I'ianolortö.

Obonin. ..Xooturuo eis-moll" ! ^

Orieg. „ Oarneval" l Kreuxbage.
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K, Dlror-, Doli und Drslrssisr.

i^Isudolssolru. ..Dis srsis >V'aIpunFisuaeIrt."

„ Dlror aus „Dlias".

„ Dlror aus „Daulus".

Dralnns. Lopransolu mir Dtuir aus d. ..Dsrjnism". — I^rarr Daass-Dosss.

Xisuxliags. DIrcu' aas dem ..Ilsr^uism".

llasudsl. „dudas Älavsadavus". — li'räulei» Lusauns 33 ispsl. Dräulsin

v. Xliavnaslr, Ilsrr <3. Disrislr, Herr van Drvsz'Ir, Ilurn

N.-D. Kazssn.
7. DIror nlrns Drolrsstsn.

Dimlrsri, Drin? Dan/.Iisdsr ?ür Asmisclrtsn DIror.

Ivrsu^Im^s, Xdvsi Disdsr lür Asmisslrtsn Dlrnn,

>VüIInsr. Drsi altdsuisslrs Vollrslisdsi' (a sapslla).

8. Dnsiis.

Dralrms. ..Klasngs" t Dsrn Haass.

linuinsisiu, ..^Vandsrsrs i^aslrtlisd" s Drau Daass-Dosss.

9. Disdsi' rurd (desänZs mit Diauolonis.

Ilillsr. ,,(3s1?ot"

Lslruksrt, , ^aslrtsiüslr" Dsi'i' 1'. Ilaaso.

Hat?, „8si still" ^

Lslrulzsrt. ./?raelcsus LIumsn" >

„ ..Du lzist dis lluln'

Lsluunanu, ..Dsr Hidalgo"

Ilraluns, ..Von svigsn Dislrs"
dsnssn. ..^.m Älaimauarss"

8slrumaun, ..Dis lzsidsn (di'snadisro" '

Dnan^, .,1m >1 srksi"

Fslrumann, ..Die Dotoslzlrrms"

„ ,.Dsiu ^ngssiolrt"

8slru1>sri, ..Didlrönig"

Dnalrms, .,Narsnnaslri"

,(?IosI:sn1z1umsn"

,.Dsr Dsni?"
^Vu? ctsm Nssrs"

..3Vsnn dis vuldvn Lossu lrlülr'rd

II. Vorizoislruis dsn 8olistsn:

Diauot'nr'ts: ldsrr Ivrsuiiliags.

Drgsl: II crr Ivavssr.

8<>pran: Drari I laass-Dosss. — liVäulsiu Dusanns ^rispsl.
^Xltv 13'äulsin Dlrarlotio Hülm. — 1?3'aulsin von Ivlravnaslr.

3'snon: Dsnr Disnislr. — lliur "Dir. ^Villrs.

Dass: Ilsrr 1'aul Dlaass. — Idsrr D. Daum.

ldsir 3V3Iks.

I Icrr Daum.

Domnrsn.

Dildactr.

I'3'aus!,

Lungsrd.

?3Äulsiu

Dlrardoiis Idulm.
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.1 alm-os6sriolit dos I>Iu s 11< v o no I n s i?u Vit ton

üdon das Xaui?oi'tjaln' 1899/1999. onstattot voin Vui^stando.

Don ^lusikvonoin ?a>ilt 369 5lit-?Iiodoi', dai'untm- 129 alctivo.

Don Vorstand Inldoton

diu Idorron: Oust. Itrinl^mann i n n.. Vni'sit/.ondoiv <Iliorloliior
llruno. stollvortr. VorsiDondor: Ddorlolirer Vaoolitoi.

Lodiükttiiltrsr; >V «kor, Ivassonkülu'oi'; IiiAsniour

^larx; lloalZvmnasialloliior Dndvi^ Ostormann;

dio Dämon: ?rau Dr. Di'iol<onst,sin; Drau Id. Doonliolt.
Dräuloin DIara 8 o 6 mit?.

Im danuar 1999 starl> Idvrr /^alinaiiit ^Vsl»«'r »»«I Idorr <»»or-

loliror IVaoolitor üDornalrnr nun dio Dnlirun^ doi' Ixasso.

8ämtlioliö ^InsilvaultüInurnAsn tandon nntoi' dor Doitnn^ dos

^InsilvdiroDtoi's Iderru Eduard IvrouxIiaAv und »ntor ÄlitviidoinA
dos Zosamton „DIrilliarmcmisolron tdroliostoi's" aiis Dortmund im

grossen 8aalo dos dtotol Voss 8999

Iiis ^.n?alrl dor Ivon?orto Dotiur^ d. Das orsto vnrdo vo-

^v6on am 17. ODtodor 1899.

Xur ^.uMIriuiNA ^olanZton u. a.:

„i^lanlrod", Ilomant. (dodiodt von Lvron, i^IusiD von Foliu-

mann,

Duvorturo ?u ..Do0N0ro ?do. III", von IdootIi0VLN.

Dino Daustouvorturo, von I!. >VaZnor,
Diodor am Ivlavior.

ÄlitwirDondo Loliston varon:

Dräuloin Naria Dor^ /Fopran), Ixon?ortsänAorin aus Doidin.

ddorr 1) I. DudvdA 5VüIInor. ddor^oZI. ^loininAsolior Hak-

soDausxiolor aus Köln.

^ivoitos Ixou?ort am 5. Do?om6or 1899.

6oKo6on vvurdo:

„Vom I'aFon und dor IvoniAstoodtor". vior Dalladon voir

(doiDol Inn 8oli, Dlioi' und Droliostor. Ixomp. von D>v
Drit? Vollbaoli.

„Vorspiol und lsoldons Diolzostod", von II. VaZnor,

Duvortuio ?nr Opoi: ..Iiis Xaukortlüto". von No?ait.

,.^>voi ologisolro Nolodion", von Drlog,
8oli kür Violino und Diodor ain Ivlavior.
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Nitvirdondo Ladston -

dr äudun Ivarola Idudort. XonxortsänFoi in -ins Ivöln,

Ilori' Lorntiard La um. IvonxortsänFor aus vüssoldort.
IIo>a^ Idoimann Ilütxolor. Viodnvirtiiaso aus Kddi.

Drittos Konxort am 6. dodruai' 1999.

/nir .VuWdrunF FoduiFton:

..vor Idumon daodo". tun Lvin'ansalo, viorstimmigon drauen-
olnir und vrodostor von Idousoi.

Lvmpdonio iXro. ö, V-mod van Lootdavon.
.Vdadomisodo dostouvorturo van dradms,

Ouvorturo xu ..(donovova^ van Ii. Lodumann.

^rio ans ..»!,> ^lusdotierv dar KöniZin" von dlalövv.
Lod t'ui' Violnnoodo und Viodor am Xlavior.

Lodston:

I'duui dmilio IlorxoZ. 1VZ1. IdatopornsänForin aus Idordn.
ldor>- dvonxortmoistor Ivrill aus Amsterdam.

Vas viorto Kon/ort am 8. ^V^rd dildoto oino ddradmstoior

mit t'olFondom IdaiFramm i

din ..voutsodos Ido^uiom" >

Lvmpdonio Xro, 2 I)-dur ! d od. ddradms.
diodor am IVIavror

>5ur NitvirdunF doranFoxoZon varoni

I'5'a.ii dnisa Lodidno. IVauxortsäiiForin aus dondon (Lopran),

vorr dudolt v. Nilds. dViunmorsäuFoi' aus vossau (Idass).

via ni'dontlivdi? (donoralvoi'sammIunF tand am 19. vsxomdoi' 1899

im Vasino statt; dar xum VortraZo Fodraodto Idoodonsodat'tsdoriodt

Fad xu nädoror didrtorunF doinon ^.nlass.

vis satxunFsmässiF aussodoidondon VnrstandsmitFdodor vurdon

viodorZev ädlt; an Ltodo dos Idorin Haut, dar soin ^Vmt niodor-

FöleZt datto, trat Idorr Xadnarxt VVodor.

I. V^orxoiodnis dar in der Ivonxortporiodo 1899/199«)

autFotüdrton d^on^vordo.

1. vuvorturon.

Idootdovon. doonoro, Xro. III. Lodumann. „Oonovova".

VVaFnor, dino daustouvorturo. dtraiims, ^Vdadomisodo dost-

Äloxart, ..vis ^audorÜöto". ^ ouvorturo.
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2. L^mpdomom
vootlrovcm, Uro. 3, o-moil. ^ Lrglims, l^ro. 2, d-dur.

3. FonstiAe Dreliestercvorlce:
6i'ivK, Xvsi olvKisede Nelodisn kür Orvlisstor: a) ..Hersenden"

5) „I^st^ter VriililiiiA".
IVgAiior, Vorspiel und ..lsoldous lüelzostod'1

4. Xonziertstiielro mit Oreliestsr.

Laint-Kgeus, Ind>odulrtiou und Roudo ogprieoiosa kür Violine mit
OrelresterdsAleituuF.

3. öolostüelco:
(lliopiu, 1>looturuo ) ^... , ,, ^
Lopper, Spiunerlied, I ^r 1 mloueollo. - lderr Ivr.II.

6. (Ilror, Loli und Orolrostor:
Lelrumaun, „Naulrsd". — Herr Di-. IVülluer,
Vriw Vollkgelr. „Vom ?gAsu und der XöniMtocditer''. — Vrgcdei»

ldu5sr, Herr lZgum. Herr l.üt/.Ier.
Ilrust Neuser. „Der Llumeu liaelie". — Vrau Nor^oZ.
lZrgluus, lüin ..Oeutselms lieciuiem'1 — Ilrau Sodrino, Nerr v, Nildo.

7. NesäuAe mit Orelrosteri

Nglev)', ^.rls aus ..Dis N nskstisre clor NouiFiu". — Vrau Nerzio^.
8. Noder und NesauAe mit Nguolorte:

Lralnus, ..Noiue lueke ist grün'
LunZert, „8gudtrgAer"

„ „I^imm mielr doeü!"
Lelrulzort. „Vor meiner IVioAs"
I^is^t, I1omgu?e
Nurants, ..Nun^g laseiuellg"
Nag.se. „IVintorngelrt"
lZraüms. „Ninuolied"
8ekul>ort. ..Nolreimniss"
Neusolrel, „dunZ »ietrielz"
Lrgluus, „Vlte Idole"
Lolrumann. „^.ultrgAo"
V. v. Hiolit?, „LS lioZt ein Il'gum'
Narelresi, „Volottg"
Lelulort. „IVolin
Lelrumunn. „Der Nusslzgum"
llralms, „Oos Nädelons Lelrcrur"
denson, „^.m 111er des lllusses"
Iliodol. „IVonn ielr rviederlreln-g"
LovHart. ..IVenn die IVollceu"

llräulein Ngrie lloiA.

Herr Ilgum.

l1>1. Oarnlg Nuliort.

llrau 1! erxo^,
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DrulmiK. ,,Vc>n LviZöi' Iviods"
„ ..llulio süss' Dlslzclmii im Lelmltsu"
„ .UlFsr"
.. ..Nsins Dislis ist grüi^'

11>uluns, ..IV^io 5ist äu. msins XuiiiAiir'^

.. .,8c>nnta.g"

iDra-u l^uis^ 8c>1>rino.

Hsrr v, Niilcls.

Vöi'iiczicluiis äsr 8»Ii8t.SN.

Violilm: Hc;r>' Iloriu. 11üt«sl<zr.
ViolonoslI: Hsrr l'lrill.
8npr»n: ?lünlsin NiU'io LizrA. — ?i11u1sir> Larola Huksi't. -

I?5^u Lmiiis Hsriiog. — 1?i'iui Imisa L^dilno.
'I'öuor: 11<zrr Horm. I^ütsslsr.
11^88 : Hsr>' I Ilü iiu llaum. — Usir 11. v. Nilcls.
I >oklawi>.tinii: Herr Dr. IVülInsr.
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