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I.

Bemerkungen zu Friedländer,

Codex Tradltionuin "Westfalicarum..

Von Fr. Woest«.

Codex Traditionam Westfalicarum. I. Die Heberegister des Klosters

Freckenhorst nebst Stiftungsurkunde, Pfründeordnung und Hofrecht.

Herausgegeben ron Dr. jur Ernst Friedländer, Arcbiv-Sekretair am
kCnigl, Staats-Archiv zu Munster. Mit einer Karte. Münster. E. C. Bronn'g

Verlag 1872.

Diese Traditiones sind wichtig für Sprach-, Rechts- und

Cultur-Wissenflchaft, insbesondere aber auch für die alte Topo-

graphie eines grossen Teils des nördlichen Westfalens. Der

Herr Herausgeber hat sich die dankeswerte Mühe gegeben, die

alten Ortsnamen in entsprechenden heutigen nachzuweisen.

Kentnis des lautlichen Verlaufes dieser Namen einerseits und

der Oertlichkeit anderseits wird nun die Deutung derselben

erleichtem und kann für ähnliche oder gleiche neuere, wo sie

anderwärts vorkommen, verwertet werden. Die belobten Nach-

weise, die genaue urkundliche Wiedergabe teils schon ge-

druckter, teils ungedruckter Schriftstücke, und die hinzugefügten

Einleitungen bilden den verdienstvollen Teil dieser Arbeit.

Dies ist dem Herausgeber auch offenbar die Hauptsache ge-

wesen, .die Auslegung der Urkunden dagegen Nebensache,

worüber ihn kein Tadel treffen soll. Wäre nur nicht das,

was er zur Auslegung beibringt, häufig unrichtig! Eine hier

folgende Besprechung des unrichtig gedeuteten, und die Er-

klärung vieler nicht erklärten Ausdrücke mag das Verständnis

der vorliegenden Schriftstücke fördern, einiges auch, was über

alte Masse, Gewichte und Zählweisen gesagt wird, wenigstens

dazu dienen, weitere Untersuchungen anzuregen.
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S. 7. bis vigiuti caseos; ib. caseos viginti et tlecem;

8. (3. viginti caseos. Im frühen Mittelalter zählte man Käse nach

Maltern, vgl. p. 49: thru maider kieso ende tuuliva; M Btr. 2,

112: VIII mald' caseorum; ib. 113: duo maldri et dimidium

caaeorum. Es ist daher wahrscheinlich, dass mit bis viginti

caseos zwei Malter Käse bezeichnet werden. Dann aber be-

trug das Malter 20, woraus folgt, dass auch Malter als Ge-

treidemass einst das zwanzigfache eines Grundmasses vorstellte.

Dieses Grundmass kann weder das Mütte, noch der Scheffel,

es wird das Spint oder Viertel gewesen sein. Das Malter

fasste also damals 5 Scheffel.

S. 25. bracia siliginis. Synonyma von bracium sind

malt und bier (MBtr. 2, 116). Braciimi, eigentlich Gebräude,

Korn zu einem Gebräüde , bezeichnet hier und an vielen an-

dern Stellen ein bestimtes Fruchtmass. Dies ergibt sich

schon aus bracia leguminnm, Lac. Arch. 2, 262. Braute man

auch von Gerste, Waizen, Eoggen und Haber, von Hnlseu-

früchten wird es nicht geschehen sein. Kennen wir den In-

halt des malt, so kennen wir auch den des bracium. Er

war die Menge Getreide, welche gewöhnlich auf einmal ge-

malzt und zur Bierbereitung verwendet wurde.

muddi, mnd. mudde, Mütte, von modius. Nach S. 39:

>Eppo (XVI modios) en malt« war ein malt — 16 Mütte, wie

auch später zu Soest 1 malt - 16 spikermudde war, vgl.

Seib. Urk. 676. Beim gemahlenen Malte wurden nach S. 41

für Verlust und Multer 3 Mütte abgerechnet.

S. 32. antahtoda muddi havoron, achtzig Mütte

Haber. Im altniederdeutschen wurden die Zehner von 70 an

mit vorgesetztem ant (für haud, hund) durch Adjectivformen

ausgedrückt. Das t dieses ant erhielt sich im mittelwestf. und

nl. in Formen wie tachtentich (80).

kosuin, beim Hg. ohne Deutung, ist oft gedeutet und

miflsverstanden worden. Es ist nicht Kuhschwein = weib-

liches Schwein. Man berufe sich nicht auf Ausdrücke, wie

engl, bitch-fox (Füchsin); Kuh und Schwein stehen in einem

auderen Verhältnisse als Hündin und Fuchs. Gab es denn für

weibliches Schwein kein passenderes Wort?! Und hatte das Kloster

ein Bedürfnis, sich die Lieferung männlicher oder weiblicher

Schweine naineutlich zu bedingen? Ich denke, nein; unter den



jungen Schweinen wurdefa sie ja von beiden Geschlechtem ge-

liefert. Der Bauer wird sich bei denen, die er zu liefern hatte,

gewis die Mühe des castrierens erspart haben. Und wie, wenji

er dem Kloster ein eben geworfenes weibliches Schweinchen

gebracht und es ihm überlasseu hätte, für dasselbe die Amme
zu stellen, um daraus eine Zuchtsau zu erziehen! Dass auch

die Berufung auf biersuiu hin^llig ist, soll weiter unten ge-

zeigt werden. Genug, köswin ist kein Euhschwein, sondern

eiu Kauschwein, d. h. ein Ferkel, welches nicht mehr saugt,

sondern schon kaut und am Troge frisst, wie kökitti (Zeit-

sclir. 6, 62) ein Kauzicklein ist. Wer an der Richtigkeit

meiner Deutung noch zweifeln wolte, der erwäge die ent-

sprechenden, von dem Hg. freilich ohne alle Begründung auch

„weibliches Schwein" gedeuteten: mösversnigh (S. 85) m6s-
suin (ebend.), moys swin (S. 155), muess porcus (S. 164).

Es liegt auf der Hand, dass mos, mues nicht Mutter oder

weiblich heissen kann; es ist vielmehr, wie auf Seite 179,

mus oder gemuse, eigentlich zerhackte Pflanzen, mit denen

man junge Schweine füttert, unter Kauschwein und Mus-

scbwein ist etwa eiu Ferkel zu verstehen, wie es im Bofes-

rechte (S. 201) beschrieben wird: ein verken dat VI wecken

heft gewesen by dem sogge und VI wecken by dem trogge.

8. 43. bicrsuin. Ich weiss wol, dass Beervereken (v.

Steinen 6 St. 1812) und Eberschwein gebräuchliche Ausdrücke

sind, gleichwol lehne ich aus den unter kosuin angegebenen

Gründen für biersuin diese Bedeutung ab. Biers uin ist

Gersteschwein, ein mit Gerste gefüttertes oder ein schon

Gerste fressendes Schwein. Bier und ags. bere, goth. baris

(Gerste) lassen sich vereinigen. Wie kieren neben keren steht,

wie in der heutigen Volkssprache ein aas a entstandenes e

zu iä und ie gebrochen wird, so muste das zumal vor einem

r auch in der älteren Sprache vorkommen können. Obendrein

gibt es noch ein anderes Compositum, bei welchem sich bari,

bere und hier zeigen. Ich meine beregelde, Biergelde, ein

Höriger, der ursprünglich Gerste liefern (geldeu) muste;

vgl. Herv. RB. 16, wo er^helden für bereghelden verschrieben

oder verdruckt steht. Man achte wol auf das zweite e; bere

kann nicht Bier (cerevisia) sein. Biergelde, bergelde sind erst

wii beregelile verstümmelt. In älterer Zeit hiessen solche

1*



Hörige barigildi, worin das bari ganz deutlich an goth. bari«

erinnert.

ande II pnnd hraro gerston qnattnor malt. Wie

sich neben hraw ein hra, hre (roh) zeigt, so konte hraro für

hrawaro eintreten. Bohe Gerste steht hier lediglich mit Be-

zug auf das vorheigehende „gerstinas maltes" (gemalzte Gerste).

Punt, welches hier und S. 53 vorkomt, ist eine wechselnde

Grösse, der talentnm entspricht. Im Tenth. heisst es: talentnm

dat is dryerlej. dat meyste is ejn hondert ind XX pont

(grosses Hundert, grosser Centner), dat mjddelste LXXII pont

dat mynste L pont ind dat alremynste eyn pont. Punt ist

auch = punt swars (pfund schwer). Nach Frisch 2, 58 be-

trägt das Pfd. schwer 3 Centner, was, wenn man den alten

Centner zu 120 Pfd. rechnet, ein Gewicht von 360 Pfd. aus-

macht. Nach vorliegender Stelle scheint ein pund das Ge-

wicht von mehr als 4 malt auszumachen. Einige Stellen

für talentnm, punt, punt swärs. Seib. Urk. 761: de uno ta-

lento dictum eyn punt waren IUI den. Dieser Zoll ist auch

gerade der eines punt swaers. ib. 954: item van dem Goel-

schen laken, dej de gaste kopet unde ute Soist vort, sali men

van dem punt swars veyr pennynge geven. Anderwärts war

der Zoll nicht so hoch. Wig. Ärch. I 3 Heft 34: 1 pont

swars 3 dt und van 1 punt swars, potte, kettel, pannen,

kannen ef al metal ü dt; F. Dortm. 2* S. 96: item van

eynen punt swaers, dat hir komet, doer voert off geladen wert,

twe penninck und van eynen halnen punt eynen penninck.

S. 45. Biresterron wird für Bikesterron verschrieben

sein, wie bekantlich k und r oft verwechselt werden; vergl.

Bikiesterron S. 34. Dieser Name besagt zu den Bachstaarcu

(Waseerstaaren) ; sterron = stemon.

eht, wie im mnd. = wieder, iteram.

S. 46. engisc&than, eben so S. 50, muss in en gisce-

than zerl^ werden, vgl. S. 38: giscethanas smeras. Dann

aber sind die tue (half embar) huite nicht ausgelassenes, son-

dern rohes Fett. Somit ist die Erklärung von s m e r (S. 54

Anm. 251) dahin zu berichtigen, dass smer ebensowol rohes

als ausgelassenes Fett sein kann.

S. 51. te mezaskapa au thie winf ard. Unwahr'

Bcheinlich ist es, dass JeuWeiufahrleaten IVIesser zum Trauben-



sckneiden gekauft wurden. Das Traabenschneiden war Sache

der Winzer am Bhein, die Freckenhorster Fuhrleute hatten

den fertigen Wein zu holen. Sind hier Messer (mwestf. mes-

sed, mest) gemeint, so muss das Wort, wie schon Schmeller

annahm, aus met und sahs zusammengesetzt sein. West-

märkisches und berg. metz haben ein ts, welches aus st ,(niest)

umgesetzt ist, vgl. berg. dutz mit schwed. dust (Stoss). Die

Measer können nur zum Gebrauche auf der Heise oder speciell

anch zur Waffe bestimt sein. ~ Aber dem Bauer wird schon

damals sein Messer nicht gefehlt haben, und als Waffe leistete

eine tüchtige Graseiche bessere Dienste; vgl. die Corveier Wein-

fahrt. Ich denke daher, in mezaskäp steht z für t, so daß

es Speisekauf ausdrückt. Bavensb. naohtmisse und südwestf.

uachmes (Abendessen) sprechen für den Uebergang von met

in mez.

S. 54. to then ueppeuon. Man hat sich bemüht,

hier die Näpfe wegzudeuten, weil man den tropus übersah.

Die Näpfe sind die Schüsseln^ oder Gerichte des Festmahls.

Also nicht zum Ankaufe von' eigentlichen Näpfen, sondern

zur Beschaffung dessen, was sie füllte, solte die Lieferung

dienen. Vgl. S. 177: wyelschottel.

S. 55. fan themo necessario. Culturgeschichthch ! Es

meint, wie span. necessaria, das was im mit. mit oamera pri-

vata (Gaes. Heisterb. 1, 128), im mnd. mit hemelike kamer

(Lüb: Chr. 1, 62), prefate (MCSir. 1, 167), pyshus (ib.), schit-

hues (F. Dortm. Stat. 198) ausgedrückt wurde. Ueber dieser

Oertlichkeit war ein Kornbehälter.

van then suegeron, wozu noch das ans Ende des

Satzes geratene ekgon gehört. Was sollen uns hier die süd-

deutschen Swaiger (Rinderhirten)! Das eine Mütte Gerste wurde

von den stinkenden Ecken, ich denke aus einem Korn-

behälter an der Düngerstätte genommen. Sweger ist = ahd.

swecher, foetidus, und ekga (ecga) ist Ecke. Es war eine

zarte Rücksicht auf die feinen Nasen der geistlichen Damen,

dass man das parfümierte Korn von ihrem Tische ausschloss.

themo widera — te iuctamon. Heyne ändert in

iuctünon (Jochzäunen, Ackerzäunen). Zum Zäunen konte jeder

Bauer, jeder Knecht gebraucht werden; in widera aber ranss

ein Gewerbsname stecken, ein Seiler oder Lindschleisser, Widu
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oder wida hatte die Bedeutung vinculum, widere kann davon

abgeleitet sein. Die Gewinnung und Zubereitung des Bastes

zu Stricken, Geschirr für Zug- und Reittiere, zu Panzern,

Schilden und anderen Zwecken wird von besonderen Leuten

betrieben sein. Im Mittelalter waren Bast und Baststricke

Gegenstände des Handels. Vgl. F. Dortm. 2*, 154: qui ven-

diderit bast vel funes; Lac. Arch. 6, 133: debet idem curms

suberinis fnnibus plene esse preparatns, ut cum quatuor

equis statim possit trahi et duci. Ibid. 7, 4 (aus den J. 1336 —
1356, aber verhochdeutscht) : Item soll der Markgraf von

Jülich auf einem einäugigen weissen pferde sitzen, das soll

haben einen strohenen sadel und einen linden zäum. Dies

deutet wenigstens auf die alte Sitte. In einem zuerst von

Olearius mitgeteilten liefl. Reime sagt der Bauer: ick stige

up den berkenbom, davon hauw ick sadel und tom, ick binde

de schoe mit baste. Vgl. RA. 261 und 520. Es darf also

nicht bezweifelt werden, dass te iuctämon (zu Jochzäumen

'

t&m ^ tÖm, wie bräd = bröd) einen passenden Sinn gibt.

S. 71. tr es peti es agrorum. Der Hg. erklärt peti es

ohne weiteres durch „Ruten". Petie, sonst pecia (piece), ist

Stück Land und oft ein grosses. Vgl. Seib. Urk. 559: unani

peciam; mediam p eciam; quindecim scepelinorum (schepel-

sede) peciam; ib. I p. 636: 1 peciam terre arab. in mag-

nitudine 3 jugerorum ppe Werle.

S. 75. 6 malt arietam, S. 82: 3 malt arietum.
Der Hg. versteht unter arietes Widder, nicht Erbsen, und mit

Recht aus folgenden Gründen: 1. weil aries in dieser Urkunde

in der Bedeutung Widder vorkomt; 2. weil gleich nachher

malt pise genant wird; 3. weil die malt arietum nicht auf

andere Feldfrnchte, sondern auf Schweine folgen; 4. weil dem

Verpflichteten eine pellis geschickt wird. Malt kann wie

malder (S. 7) eine Zahl ausdrücken, mindestens 16; vgl. S. 25.

Eine Abgabe von 6 X 16 Widdern jährlich setzt freilich eine

bedeutende Herde des villicus voraus.

remel lini, eben so S. 89 ; reymel S. 134." Das auch

MBtr. 3, 82 vorkommende Wort muss von reme, reime (riomo),

Riemen abgeleitet sein und ein Bündel oder Pack bezeichnen.

S. 76. facere glint ist ohne weiteres dem sepire gleich

zu setzen. G lind, Lattenzaun, steht auch Münst. G. Qu. 2, 430:



so heft der rait hir an nas untboden, dat wy unse hnes in

den gaerden unde ock dat glint solden daile brechen; v. Höv.

Urk. 11g: glyndeken; Richey S. 364: glind, Gelender,

Plancke, Stecket, Verschlag von Brettern, Latten oder Pföhlen;

Schulte Chr. d. St. Hoerde 22: gelinde.

S.' 78. b ekel int wird mit lint (grosses Fass) nichts zu

schaffen haben; was wäre auch beke?! Es kann wol ein ent-

stelltes beker lin (Becher Lein) sein ; vgl. MBtr. 2 , 120

:

calicem 1 lini.

S. 85. mosversnighe (für mosverskinge) und mossuin
sind zu S. 32 besprochen.

sepietaportaortiuuumvac. Vakist hiei: nicht

vom Fachwerke eines Hauses oder einer Scheune, sondern von

dem eines Zaunes zu verstehen. Nach Lac. Arch. 2, 219

wurden Zäune aus Pfählen (pali) und Stangen (virgae) herge-

stellt. Zur Festigkeit des Zaunes dienten die in gewissen Ent-

fernungen eingeschlagenen grossen Pfähle oder Pfosten. Der

Ranm zwischen je zwei derselben ist ,,ununi vac". Anders

fasse man iucfac (jugalis sepes), Lac. Arch. 2, 219. Da man
wol keine Stangen von 5 virgae jugales ( = 60 Puss) verwendet

haben wird, so ist iucfac als Plural zu nehmen. Diese iucfac

(Feldzaun - Fachwerke) bestanden aus mehreren Pfählen und

einer Anzahl Stangen. Die angegebene Länge der jugalis

sepes ist der Art, dass wir darunter keine vollständige Ein-

friedigung eines Ackermorgens verstehen dürfen. Hatte das

iuc, oder der alte Normalmorgen, wie ich glaube, 600 Fuss

(ein furhlang) Länge, bei 60 Fuss Breite, und war die Acker-

rute (iuc-ruoda), wie es nach dem Vorhersehen des Duo-

decimalsystems wahrscheinlich ist, 12 Fuss lang, so stimmen

5 Ruten genau zu einer Breitseite des Ackermorgens. Dies

war die an den iuc- weg (Feldweg) stossende Breitseite, wo

die Einfriedigung eine solche sein muste, dass sie für Menschen,

-Ackergerät und Fuhi-werk leicht geöfnet werden konte. Die

drei anderen Seiten waren wahrscheinlich durch Baumhecken

und Gräben gegen Vieh und Wild gesichert. — Das Garten-

beet (areala), Lac. Arch. 2, 219, war 12 Fuss lang und

2 Ellen breit.

S. 79 und 86. inlat. Der Hg.: „iulat, inlait, illatio =
Abgabe." Nein! Inl&t ist reindeutsch und besagt Einlass,
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nämlich der Mastschweine in eine Waldung. Dies ergibt sich

ans S. 86: inlat in silva qnod est 1 aper 30 por. habebit

domina abbatissa. Der lat. Ausdruck für die Sache liegt in

Mos. Osnabr. Urk. 26: in proventu glandium imniissionem

30 porcorum et onius apri iu Glanathorpe.

S. 83. tegent medietatem donius lapidee que

dicitur marsele. Der Hg. bezweifelt, dass marsele hier

Marstall, Pferdestall bedeute, weil dieser dann in der

Mitte des Hauptgebäudes gewesen sei. Aber muss denn mer
dietas hier Mitte heissen. Mit nichten! Es bedeutet hier,

wie in hundert andern Stellen, Hälfte. Nur ein paar Bei-

spiele. S. 106: Biedietas lardi; S. 107: quarum medietas

ad celebrationem missarum - convertatur ; Seib. Urk. 716: me-
ditatem straminum; ib. 518: medietatem fructuum. Bei

Lac. Arch. 2, 254 heisat der Pferdestall marssellum.

S. 85. Stapel butyri. Stapel ist eigentlich trun-

cus; vgl. F. Dortm. 2*, 152: super truncum dictum stapel.

Da nun der truncus Cylinderfonu zu haben pflegt, so durfte

das Wort unser nd. welle, weite d.i. Walze statten; vgl. ne

welle buater. Der Stapel konte sehr klein sein, wie die Welle;

S. 185 heisst es: einen stapel van einem pundte, was hier

ein gewöhnliches Pfund sein muss.

ja et US, Wurf ist eher vom Würfelspiele, als vom Fisch-

fange hergenommen; am besten denkt man es sich ohne diese

Beziehungen. Es wird ja das nd. worp und würp auch

von ganz andern Dingen, als Fischen und Würfeln gebraucht.

Nds. sind 3 Kisten Flachs, 3 Aepfel ein worp, snderländ.

ist ein Lot Kaffee ein wiirp. Vgl. worp S. 202.

S. 88. 5 malt aveu., 5 mens, tritici de quibus

dabit duo ad preparandum cortas. Corta, dem Hg.

unverständlich, ist Grütze und bezieht sich auf den Haber.

Solche Sprünge der Beziehung sind in Schriftstücken, wie das

vorliegende, nicht auffallend; vgl. hemlike S. 193. Corta für

gorta hat sein Gegenstück . auf S. 89 : hie concregat ova. Ueber

mensura vgl. zu S. 100.

wekenverich komt öfter vor, ist aber nirgends weken-

werich geschrieben, wird daher auch nicht „Wochenwerk" be-

deuten. Es ist eigentlich ein Adjectiv, buchstäblich wochen-
fahrig. Aus der Redensart: he is wekenverich, er hat in



dieser Woche Fuhren (für das iClost^r) zu liesorgeil, ist der Aus-

druck ad wekenverich hervorgegangen.

vathevore. Der Hg. nimt Austoss am th, aber diese

allerdings unrichtige Schreibung findet sich öfter; so hat das

Goth. Arzneib. (Regel Progr.) 33: vathe; Lac. Arch. 2, 250:

vas quod dicitur giuethe.

S. 94. dabit mensuram pomorum, qui dicuntur

sibol dinge. Obstliefernngen au Klöster kommen selten vor;

doch findet sich Lac. Arch. 2, 250: canistrum plenum po-

morum; ib. 253: canistrum cnxn pomis, welche an die

Abtei Werden geliefert werden musten. Dafür hatten die

Klöster ihre eigenen pomeria. Von ihnen besonders gieng

der Obstbau in Deutschland ans, so dass wol Obstaorten nach

Klöstern benant wurden. Ein beliebter Dauerapfel z. B. heisst

bei Iserlohn Aud acte r vom süderliindischen Kloster Odacker.

Li Siboldinge erkenne ich eine Ableitung von sibol, cipol

(cipolla), also Zwiebelapfel (von der Gestalt). Diese Aepfel

heissen bei Iserlohn entweder cipeläppel oder schiwelinge, von

schiwe (Scheibe, plattrunder Körper). Nach Kilian hiessen sie

in den Niederlanden schijuert, schijuelinck, nach Stürenb. in

Ostfriesland schieveling. Ueber mensura vgl. zu S. 100.

ministrabunt vinum quia litones solvunt mel

ad preparandum medonem. Der im Mittelalter an vielen

Orten Westfalens (vgl. die Localnamen „Weingarten") ge-

wonnene Wein muste als Wein so schmackhaft sein, wie Holz-

äpfel als Aepfel, aber zur Bereitung einer Art Meth (medo),

eines vinum coctuni- von Wein und Honig wird man ihn

branchbar gefiiuden haben.

S. 95. villicus procurabit hos litoiies. Procu-
rare ist hier ohne Zweifel besorgen im Sinne von mit

Speise und Trank versehen; vgl. S. 101: canonici debent

procurari.

S. 97. completis duodecim annis. Mit deni

Duodecimalsysteme hängt wol zusammen das nicht seltene

Pachten oder Gewinnen auf 12 oder 24 Jahre. Moser (Osnab.

Gesch. 2, 187 Anm. d) erwähnt das erstere als Gebrauch einer

Gegend; Seib. Urk. 868 (ein Gewinnbrief): hebben ghewunneu

den hof to eyme laudnechte to twelef jaren; ib. 971

Anmerk.; ib 716: locaverunt snam curtem — ad duodecim
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annos continuos; ib. 1127 verpachtet Erzb. Friedrich 3.

„unsen hoff zu Menden anf zweilf jair"; nach einer ürk.

V. 1418 im Arch. des Hauses Hemer verpachtete Herrn. Ho-

kelinchns „einen garteuplass mit dem houe darby — in der

wedemphoue to Hedemer — twelf jar langh achter en ander

volgende." Beisp. für 24 Jahre finden sich in Syb. Arch. S. 18

und 24.

S. 98. solvit obvilegium, richtiger S. 87: ovile-

gium, Abgabe für Schafhude; vgl. Seib. ürk. II S. 387, wo
in einer Anmerk. zur Urk. 713 angeführt wird: tam ovilegü

quam usufructnum dicte curie.

S. 100. isti panes (Mertenbrot) erunt taute
quantitatis sicut unus possit fieri de mensura
g r a n a r i. Eine mensura grauari (spikermäte) kann

kein Scheffel sein, denn Brote von -90 und mehr Pfunden wird

man nicht gebacken haben. Ein halber Scheffel gäbe schon

ein grosses Brot. Vermutlich ist die spikermäte ein Spint

oder Viertel. Vgl. S. 88 und 94. Wenn die 4 mens, pise

(S . 107) sicher = 1 maider, so sind modii gemeint und das

raT der Handschrift ist unrichtig für m gesetzt. Vielleicht ver-

hält es sich mit den Angaben auf S. 88 und 94 ebenso. Mo-
dius ist nicht bloss Mütte, sondern auch Scheffel; vgl. Mos.

Urk. 129: modii ordei qui dicuntur schepel.

S. 101. solidus. Die Bemerk, des Hg., dass 12 denare

und solidus in demselben Schriftstücke einen solidus von mehr

als 12 Denaren bezeugen, hätte nur dann Gewicht, wenn 1

solidus und 12 Denare zusammen ständen. Man wird z. B.

aus MBtr. 2 No. 19, wo raaldri caseorura und 75 caseos vor-

kommt, nicht schliessen dürfen, dass ein Maider Käse über 75

Stiick enthalten habe. Vgl. zu S. 7.

S. 103. 5 salsucia (saucisses) tibia hoch. Der

Hg. : „wahrscheinlich für bochalus, Weingefäss." Nicht doch

!

Tibia hoch, ist = scapula vel tibia auf S. 102. ßoch
(Bug) bezeichnet die Schulter, zuweilen mit Eiuschluss des

daran sitzenden Beins und Halses. Vgl. Seib. Qu. 2, 358:

de van Soist vengen op der reyse eyu wilt swyn, geuen dama
den van der Lippe dat hovet vnd eynen hoch. Diesen Boch

nent Witte Hist. Westph. etc. p. 710: coUum et cluuem, La-

tomus Soest. F. in Emmingh. Memorab. S. 654: swel und
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bolle. Hiengen swel nnd bolle zusammen, so war natürlich

der Boch nicht ansgeschlossen. Swel (Hals) für swelh bedeutet

eigentlich Schlund (swalch).

S. 105. domina abbatissa ministrnbit cano-
nicis et clericis suis species propinando. Der

Hg. würde über den Sinn dieser Stelle nicht unsicher gewesen

sein, wenn er Seib. Qu. 2, 280. 281 erwogen hätte. Dort

heisst es: item man plach VI mal allen letmaten der kercken

wyn vnd kruyt to geven. Species ist krüd, Gewürz, vorab

Zimmt, (spisekrüd); vgl. Kerckhoerde Keimchr. bei Borheck

Arch. 1, 17: to Beckum in einem eierkese worden vif ver-

geven, die niet genesen, und storven als vergeven luide, dat

vergift war (? was) in dem spisekruide. Auch im

Theoph. 1,265 komt obiger Gebrauch vor. HoflFmann, der ihn

nicht kante, hat sich gar zu chrenecrud verstiegen.

panes dicti hermolder, S. 77. 78: hermolt. Ge-

meint sind grobe Schwarzbrote, die ein damals bekantes Ge-

wicht gehabt haben müssen. Vgl. auch Lac. Arch. 2, 229,

wo herimalder Brot bezeichnet. Ich will versuchen , über

diese Ausdrücke, so wie über herimalder (eine gewisse Mehl-

oder Kornabgabe), Malder(Getreidemass), Malder (eine gewisse

Zahl), Malder (gi"ob) Licht zu geben.

Ohne Zweifel sind Maid, Malder die reineren und älteren

Formen. Malt, Malder, wenigstens in späterer Zeit unter-

schiedene Größen, entsprangen aus * melan und müssen

grob gemalenes Korn bezeichnet haben. Mau nante dann

herimalt, herimalder eine bestimte grössere Menge grobes

Mehl, die jedes grosse Gut zum Unterhalte der ins Feld zie-

henden Krieger steuern muste. So weit ist die Erklärung

zwar nicht urkundlich, aber eine sprachlich nothwendige Vor-

aussetzung. Treten wir auf urkundlichen Boden, so finden wir
:"

a. in den Werd. Regist. herimalder als Abgabe, die 1,

2, 4 nnd mehr modios ausmachen konte. Viele grossen Güter

waren schon in kleinere zerfallen, denen das alte grosse Mass

des herimalders nicht aufgebürdet werden konte. Für die

kleinere Abgabe blieb der Name, hatte aber aufgehört zugleich

dks alte Quantum zu bezeichnen.

b. aus dem Jfamen für grobes Mehl wurde der für grobes

Brot; so die Frekenhorster panes dicti hermolder.
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c. das Mass der ältesten Mehllieferuug für das Heer,

tetimalder , wurde mit Weglaesung von heri zum malder
als grossem Getreidemasse. So Selb. Urk. 30: tria maldra
avene.

d. Daran schloss sich eine üebertragung auf das Brot,

welches aus einem Maltei* Korn gebacken werden konte. So

S. 38: tue maldar brodes eveninas, wie auch S. 52: 4 mndde
rukkinas bradas genant werden; Seib. Urk. 30: dno maldra

panis; ib. 130: vire malder brodes.

e. Da das Malter, wenigstens in späterer Zeit, 16 Viertel

oder Spint enthielt', in früherer Zeit wahrscheinlich 20, so

diente das Wort auch als Zahlbestimmung. Aus p. 49: thru

malder kieso ende tuulira ist zu entnehmen, dass ein Malder

mehr als 12 betrag, nach MBtr. 3, 137: III maldros caseoram

et decem casei mehr als 10, nach Seib. Urk. 130 mehr als 8.

Die Zahl muss also zwischen der des Königsmalters (32) nnd

12 liegen. Nach S. 7 habe ich 20 vermutet. Aehnlich ver-

hält es sich mit malt, vgl. zu S. 75.

f. Endlich verdeutlichte man hermalder (grobes Brot)

durch ein zugesetztes Brot, liess aber nun her weg. Mal-

derbrot hiess jetzt ein grobes Brot, dessen Gewicht und

Preis gewöhnlich daneben angegeben wurde. So in späteren

Weistümern, z. B. bei v. Steinen 4 St. 1275: ein malder-

broit sal wegen achtehalb pnnt. Im Barmer Weistum bei

Lac. Arch. 7, 277 fehlt der Preis, der ursprünglich gewis an-

gegeben war. Da Malder so geradezu die Bedeutung grob

angenommen hatte, so konte es auf andere Lebensbedürfnisse

übertragen werden; man nante grobe Hausmacherleinwand

husmalder, Seib. Urk. 970. Man vergl. auch das spätere

moltgarn.

S. 115. minuta decima qne dicitur afhoster, vgl.

S. 89. Der Hg, erklärt mit Moser, Niesert und Wilmans die

minnta decima durch Blutzehnteu (Viehzehnten), während

Seibertz (Gesch. d. Herzogt. Weslf. 2, 208. 209) darunter eine

Art Fmchtzehnten versteht. Der Schreiber dieses, durch af-

hust (verglichen mit huste, Haufen) verleitet, glaubte lange

in afhuste einen Garben- oder Fruchtzehnten zu erkenne*,

muss aber nach weiterer Prüfung der Möserschen Auffassung

beipflichten. Folgendes enthält die Gründe:
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a. lu der Urkiiude des Grafen Eberhard von 1299 kann

das „in integro quod est in agris" nicht anders als von Gar-

ben- öder Komzehnten verstanden werden, dann aber mnss

„in minuto qnod afhnste dicitur" den Viehzehnten bezeichnen.

b. Der Viehzehnte, der doch häufig sein muste, würde

sich zü selten erwähnt finden, wenn er nnr in den Stellen

läge, wo üchteu, uchtteinde, ochtnme vorkommen. Ueber diese

Ausdrücke unten.

c. Die Namen parva, minuta decima scheinen mit Rück-

sicht auf ihren Gegenstand, das Jungvieh gewählt zn sein.

d. Selbst etymologisch lässt sich den deutschen Aus-

drücken ein auf den Viehzehnten passender Sinn abgewinnen.

Die Formen afhuste, aforst (bei Moser), afhoste und afhoster

können aus einem* afhrusto hervorgegangen sein. Diese

hier angenommene Form wäre auf * afhriusan (abfallen) zu-

rückzuführen und müste Abfall bedeuten. So konte das ge-

nant werden, was vom Viehe für die Herschaft abfiel.

Stellen für die minuta decima sind unter andern

:

Moser Urk. 126: minutas etiam decimas que vulgariter aforst

appellantnr; sie lehrt uns das weggefallene r in anderen

Formen; Seib. Urk. 154: praeter parvam decimam que afhuste

appellatur; ib. 503: habebit decimam minutam que vulgariter

afhuste appellatur; Nies. 2, 129: sunder twe molt korens unde

den afhosten van den hoven, de in de bowighe höret;

Diesem füge ich hinzu: In jeneu Stellen, wovon uchten,

ncht theynden, ochtume die Rede ist, liegt ein Vieh-

zehnte besonderer Art. Es ist. eine Abgabe von Erstlingen

(primitiae) gemeint, was sehr wol in den deutschen Ausdrücken

liegen kann. In der sogleich anzuführenden Stelle Seib. Urk.

1021 wird der Uchtzehnte von dem Klein- und Grosszehnten

unterschieden.

Stellen. Seib. Qu. 1 , 149 : die uchten van swinen,

kalneren vnd schapen, vgl. ib 156; Seib. Urk. 1021: hebben

eynen theynden in den vorgemelten dorperen, der sy cleyn

off groyt myt dem vcht theynden; Seib. Urk. 1080: decime

que ochtume dici solent.

S. 133. Die Freckenhorster Urkunde S. 133— 137 ent-

hält neben unde auch dreimal a n d e. Dies scheint dafür zu

sprechen, dass die zahlreichen ande der Urkunde S. 25 — 59
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nicht durch einen Abschreiber aus anderer Gegend finge-

schwärzt sind. Dadurch rückt der Landstrich, wo der Dichter

des Heliand nicht gelebt haben kann, noch näher an

Münster.

de pacht de droch sich, die Pacht bezog sich auf,

betrug, enthielt. Vgl. Schaumb. Chrou. 67: alleyne waet sik

droge tho spise. — bereden, bereiten, liefern, bezahlen; Tgl.

MBtr. 3, 374; F. Dortm. 3, 38. — dormetere, dormitorinm,

Schlafsaal eines Klosters. Münst. 6. Qu. 2, 429: dormiter.

— Schorsteyn, Schornstein; Tgl. Mhd. WB. Die Frs^e nach

der Etymologie dieses Wortes dürfte sich durch ein nd. Sy-

nonym entscheiden lassen. Unser märkisches schuatsten ist

Schiebstein. In den ältesten Wohnungen bildete ein Loch im

Dache den Rauchfang, der, wenn die Umstände es nöthig

machten, vermittelst eines verschiebbaren flachen Steines Tcr-

sehlossen werden konte. An diesem Steine mochte, wie noch

jetzt auf den Faeroer, eine niederhangende Stange befestigt sein;

vgl. Landt Baskr. över Faeröeme p. 427: överst i taget er et

fürkantet hui — et träkbul for den opstigende rög; dog kan

dette hnl i regsTejr tildäkkes med et brät eller laag, hvorfra
der nedhänger en staug, med hvilkeu laaget paale^es

eller borttages. Sc hör stein gehört sonach zu mhd. schoren,

schieben. — deenen eyn eten dem ghesyune; vgl.

8. 134: deenen negen reymel vlasses. denen, als Dienst

leisten, geben, so dass es im ersten Bsp. einem franz. servir

entspricht. Anders construiert ist es Seih. Urk. 719 van

bruytl. 13 : oyc so en sal numment mit willrede (1. wilbrede)

dinen binnen den drin dagheu dat de bruytlocht wart.

S. 134. an guoden douredaghe. der Donnerstag der

Charwoche hiess der gute, der grüne, mendeldach and

gode mendeldach; doch war nach S. 177 zn Freckenhorst

der Donnerstag nach Ostern der grüne. Vgl. Wallraf ans

einer Urkunde des Kölner Domstiftes von 1210 : geven op eynen

goeden donnersdach in die passie weche, die mau noembt

die groene. — eenlucke lade, Sonderleute, Hörige oder

Leibeigene, die nicht mit anderen einen Hövelinge - Verband

bildeten. Das Wort findet sich auch MBtr. 1, 65 und öfter.

Kindlinger bemerkt, dass es häufiger sei, als e n 1 u p e. MBtr.

2, 141: mancipia qui dicuntur enlnpe; Seib. Urk. 1060:
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einloepe liude; F. Daitm. 3, 28: enloepich man. Eu-
luck e gufle siud Soudergüter , die von Sonderleuteu bewkt-

schaftet wurden. Enlupe, enloepe, enloepich sind deutlich

eiuläufig, *nur weiset lüpe auf ein deip reduplicativen

hlöpan vorausgegangenes hliupan; lucke dagegen reiht sich an

ein dem goth. laikan (springen) vervv^antes Verbum. Vgl-

RA. 313. — hyssittene lüde, hausgese.ssene Leute, hatte die

Bemerkung verdient, däss y für uy steht, wie Seite 196 lyden

für luyden. Synonym von hüssittend ist huysethen. Seih.

Urk. 719.

S. 135. schüre und spyker werden unterschieden, wie

noch heute Scheune und Speicher. S eure, f. F. Meschede 52:

de twe deyl des kelderts der scure; spyker, Soest. Dan.

186. — nötle, falsch für nöttc, nütze, — Wedersate, f.

Eutgelt, Ersatz. Seib. Qu. 2, 330: weddersate; ib. 331:

widersate, in beiden Stellen Synonym von Dingtal. Seib.

Qu. 2, 301: widersette scheint Repressalie auszudinicken. —
gheve für ghiughe nude gheve, S. 136 — gäng und gebe. —
rode, ßottland, Neubruch, terra novalis ; trad. Fuld.: tres labo-

ratnras silvae quod nos dicimns thriu rode, bi dem rode

langhes, das Rottland entlang; vgl. bylanghes, Lüb. Chr. 1,

140 und öfter; Pf. Germ. 9, 264: moste dat brod bi huse

lang he bidden.

S. 151. wisch, f. Wiese; vgl. Seib. ürk. 1082: in loco

qui dicitur ad pratum, vulgo to ther wisch; ürk. v. 1396 Arch.

H. Hemer: die wische toe Gendena. — hovesate, f. ei-

gentlich Hofsitz, vgl. mhd. gesaeze; dann alles was zum Hofe

gehört; vgl. S. 152: van der hovesate hörende tor Gose-

bomes hove; S. 157: van der hovesate der Herteshove;

ausserdem S. 158. 161; Seib. ürk. 719'*^: wey van dem

pachtmeystere efte van deme, dey de macht heuet, enfeyt eyn

hus efte houesate (Hofsitz) efte land efte eyue huve efte

eyn deyl eyner huve; F. Dortm. 3 S. 56 (Nr. 193): were ein

man eder vrouwe tweeoffmeer, de huis, wonning eder hove-

sate hedden binnen Dortmunde; Kindl. Volmest. 1, 300: ut

hovesaten des hoeves to Nortkerken; Moser 1, 277: die

adlichen hovesaten. Das a in diesem Worte war lang;

deshalb wird heute bei Iserlohn huawe soat gesprochen.

S. 152. 158. orber adj. nutzbar, nrbar. Synon. ur-
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berlich; Seib. Urk. 813: nützlich oder v(r)berlicli. Siibst.

urbar, urber, Nutzen, Ertrag, zu beran; Seib. ürk. 813:

in vrbar des gestiebtes; ib. 805: eyn nutzlicb vrber.

S. 153. de Vrocbte. Viele Personennamen in diesem

Register sind nocb halb appellativ und haben daher den Artikel,

so: de Rode, de Sweck, de Tepper, de Biith, de Stoter, de Hose-

ier, de Sibber, de Wrede, 'de KoUenetter, de Hese, de Vos u. a.

S. 155. 156. ord, wie mit. locus ein vieldeutiges Wort,

hier Grundstück. — honder, pl. Hühner; F. Dortm.

3,227: hoinder. Diese Form entstand durch Dissimilie-
rung eines doppelten n, wie mark. rendeLse neben ahd. ren-

nisal und alle unsere st. Verba mit dem Auslaute nd.

S. 156. by dem Donderslaghe. Auch hier wurde

dissimiliert. Dem Aberglauben waren Stellen, wo der Blitz

einschlug, wichtig genug, um sie als solche zu bezeichnen.

So gibt es bei Iserlohn und bei Hagen eine Donnerküle.
— moys swyn siehe S. 32.

S. 159. eyn swyn van dem loper. loper kann

für lopen (Handfass) stehn, wie umgedreht biken für biker;

dann bedeutet es: Schwein, welches schon frisst; vgl. F. Me-

ßchede 219: eyn lopen weytes ; Seib. ürk. 540 "*: lopen

(eines Schmieds); heute: kauloipen (Fässchen zum Tränken

der Kühe), soadloipen (Samenkorb, aus welchem gesäet

wird), ags. saedleäp, engl, secdlop.

S. 161. Holtcbur als de hert. Entweder hert

für Herde (Hirte), wie wisch für Wische, oder hert für her-

det = welcher hütet; vgl. Lac. Arch. 7, 14: herden = Hirte

sein, hüten. — Herman to Bocklo als anteig. anteig
— beanspruchend; vgl. sik anten, beanspruchen, MBtr. 1, 194.

S. 162. vedemeswyn. Der Hg. fährt RA. 522 an; dazu

sei bemerkt, dass durch vedema pastus (Mast) übersetzt

wird, vedemeswyn also Mastschwein ausdrückt. Vedema

hängt mit alts. fnodian, mnd. voeden, heutigem faien zusammen,

und diesen liegt ein fadan zu Grunde,' aus welchem fedinra und

fadar (Vater d. i. Ernährer) entsprangen.

S. 163. de masschalk für de Marschalk, Hu&chmied

(marechal ferrant); vgl. Lac. Arch. 1, 183.

S. 164. habet aper (!), hält einen Zuchteber, wofür er

ein Schwein mehr gab.
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S. 165. geheiten de Meder, geheissen der Mieter.

S. 167. wau tho synem lyve, erhielt den Gewinn-

brief (die Belehnung) für seine Person auf Lebenszeit. —
richten, berichtigen, abtragen; vgl. Syb. Arch. S. 9: wy en

hebben en irst gerichtet und vuldayn van aller brake vor-

screven.

S. 173. heilldienst uth der peckel, ^rollständige Be-

wirtung mit Pöckelfleisch. Zu dienst vgl. denen, S. 133.

Peckel, engl. pickle,*märk. piackel muss älter sein, als der

Häriogspöckler Beukel (1397), da der Vocal nicht stimt und

das engl. Wort auch vom einmachen ohne Salz gebraucht

wird. — scnepfleisch, Senffleisch, vgl. F. Dortm. 3, 83 und

Immerm. Münchh. 3, I7. Es entspricht dem Mostertstücke

unserer Bauerhochzeiten. Während man aber sonst frisches

Fleisch, welches mit Senf gegessen wird, darunter versteht,

müssen hier Scnepfleisch und Potharst Pöckelfleisch sein.

Nach Grrimme Gr. Tilg bezeichnet Pottharst im köln. Süder-

lande Pöckelfleisch von Schweinen z. B. Ohren, Schnauze, Füsse

usw. In der Grafsch. Mark dagegen versteht man unter Pott-

harst frisches Fleisch, und so findet sich das Wort auch im

Soest. Dan. 99: verschen (nicht vercken, Schmitz) pottharst.

— meugele win. Der Hg.: „V* Quart, ein Ort." Das stimt

allerdings zn Eil.: menghel j. pint« und zu Wallrafs: min-
ckel, der vierte Teil einer Mass. Anderwärts aber ist es V*

Mass. Tenth.: vat van en echtel of menglen, dat is en halve

quarte. menglinum. vat van eynre pynten, dat is eyn half

menglen. Eben so ist in der Mark und in Ostfriesland men-
gel = V» Mass. vgl. F. Dortm. 3, 218: so gelden sie malch

ein meugeln; Emmingh. Mei]^orab. 407 : vier mengein Weins.

Frisch verzeichnet mingel als Mass beim Trankochen. —
bauwfolgh für bauwvolk ist = buwlude, Aokerknechte. Volk

nent der Bauer sein Gesinde. — roggen, nicht ohne weiteres

Roggenbrot; es wird kloisterroggen (S. 177) sein, d. h.

Stnten von gebeuteltem Roggenmehle, vgl. Lac. Arch. 6, 321:

ein closter rogkle. Dafür sagte man auch kleinroggen,

d. i. Feinroggen, vgl. Mos. Urk. 148: ministrabit purum sili-

ginem XIII diebus; Seib. Urk. 268: cleyne rogge, panis

Ojiialus; MBtr. 2, 56: panis de siligine qni vulgariter

rsubtilis dicitur; v. Steinen 1 St. 36: panis siligineus a fur-

2
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furilnis perpurgatus, kleiurocke; heute versteht mau duriinter

läiiglicb runde (uugesiiuerte) Stuteu vou ausgesiebtem Roggeu-

mehle. — harst ist hier trocknes oder Rauchfleisch, wie der

Hg. richtig deutet. Ebenso wird es auch in unseren lüttken-

fastelavendß - reimen (bä is min hast?) zu verstehen sein, da

dem terminierenden jungen Volke meist trocknes Fleisch ge-

schenkt wurde. Diese Bedeutung muss auch die älteste sein.

Harst hängt mit hart zusammen; es ist ein Participial - Sub-

stantiv von hardou (härten). In Süddeutschland bezeichnet es

daher in, den Formen harst und harsch auch gefrornen Schnee;

vgl. erharschen, verharschen und nd. hiärsten, Zu harst =
gebratenes Fleisch vgl. Teuth.: harst. crap. braide; barsten,

roistren. braiden. Kil.: harst j. herdst. spina porci. assatura;

barsten j. herdsten. torrere. Schon bei den Angelsachsen muss

diese Bedeutung gegolten haben, da sich hearsting, frixio,

und hearstepanne, sartago, finden.

S. 174. reise, mal. vgl. Kil.: reyse j. mael; Schür.

Chr. 53. 130; Münst. G. Qu. 2, 106; v. Höv. ürk. 67: to

twen reyssen; noch heute in der Mark, auch in Schweden

gebräuchlich. — nyehalfdienst, neue halbe Bewirtung. —
Spurkel, Februar, wird der deutschen Mythologie angehören

und sich auf eine Gtöttin Spurka beziehen, deren Fest (mit.

spurcalia) in diesem Monate gefeiert wurde. Spuarl^e komt

bei Iserlohn unter den zuweilen sehr alterthümlichen Kuh-

namen vor. Der Februar heisst sporkel bei Schüren Chr. 25,

spüarkel und spüarkelsche in der Mark. Zumal beachten.s-

wert ist das märkische: de Spüarkelsche es in dem hüse un

maket dat wiäer. In Schwelm heisst der Februar älle-wiwer-

mond. Natürlich hat man bei Spurkel an lat. spurcus gedacht,

aber dieser Name, wie hörninck (hornnng), was man auf bor

(Kot) bezogen hat, wird etwas anderes als Kotmonat be-

zeichnen.

S. 175. spint. Auf S. 182 stehen Scheffel, Halbscheffel

und Spint neben einander, ohne Zweifel wie 1, V> und */*•

Vier Spint sind also 1 Scheffel; in Dortmund war sonst 1

Malt (= Malter) = 4 Scheffel, 1 Scheffel = 4 Spint. Noch

heute rechnet man den Scheffel zu 4 Spint. — peper, 1.

Pfeffer; 2. gepfefferter Fleisclibrei; z. B. Lac. Arch. 7, 10:

uiss dem vercken sali man hauwen de herst (s. oben harst)
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in den peffer ind zo dem gebraide; 3. jedes aus Obst oder

Beeren bereitete Mus (Brei), so ist lualepiäper bei Altena

Heidelbeermus. In der vorliegenden Stelle ist nicht Fleischbrei,

sondern Obstmus zu verstehen, da der Mendeltag Fastenspeise

verlangte. — mendeldagh, Donnerstag vor Ostern. Seib.

ürk. 889: achte daghe vor meendeldaghe als God syne

juugeren spisede, vgl. ib. 330 und 9G6. Dieser name bedeutet

Erinnerung »tag, vgl. goth. gamint^, memoria; dän. minde,

mindelse; schwed. minne; das 1 des deutschen Wortes scheint

euphonisch, wie in etelwerk, werkeldag.

S. 176. mendelkoke, Mendelkuchen, Mendelplatz. Nach

dem Glossar zu Hag. Köln. Chr. wurde am grünen Donners-

tage feines Weissbrod unter diesem Namen ausgeteilt. — kluede,

Knaul; F. Dortm. 3, 240: kliwede und kluede; Seib.

Urk. G04: kluwede;märk. kliiggen. — bestuiren,beschafiFen,

besorgen; S. 202 Nr. 30: bosturen und besturt; vgl. Münst.

G. Qu. 2, 433.

S. 177. wyelschottel für wiheschottel, Weihschüssel,

Festgericht. Mit dem 1 von wyel verhält es sich wie mit dem

von Mendeldagh. — grouen donnerstagh, hier Donnerstag

nach Ostern. Eben so Seib. Urk. 889: dat sey sich dar vor

vrolich mede maken to gronen donersdaghe dey dar is dey

neste donersdagh na paschen. F. Dortm. 3,240: op groenen

donderdach na paschen. — Muff, auch 186, ein kleines

Gebäck, eigentlich = Mundvoll; ein müffken ist noch jetzt

ein kleiner Bissen, ein Bisschen. Aus Mundvoll entstand Muffel,

Muff; ausdemverb. muffeln, mit vollem Munde essen, fressen,

schlingen, wurde muffen; vgl. Teuth. : muffen, sluycken.

doemen (demmen synon. von schlemmen).

S. 178. groine panckkoken, grüner Pfannkuchen; er

wird mit sogenantem Schmallauch (Schnittlauch , allium

schoenoprasnm) bereitet. Ausserdem pfl^t an diesem Tage

grünes Hackmus gegessen zu werden; dazu gehören, wenn man
sie haben kann, neun verschiedene Kräuter, von denen ich zu

nennen weiss: Kohl, Geissfoss (aegop. podagr.), Erdbeerblätter,

Hopfen, Sauerampfer, Brennnessel, Blätter des Gänseblümchens

(bellis pejrennis), Gundelrebe. Nach Seib. Qu. 3, 28G wurden

zu Geseke iu coena domini herbae adcapitolium geliefert. Der

vom Hg. erwähnte Aberglaube findet sich auch bei Iserlohn:

2*
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„bai op grala-doanerstag niau grain mau^ iatet, diäm friäte

im suamer de müggen de ougen iut dem koppe." — wacken,

Käsewasser; die Stiftsfräuleia erhielten (zur Pflege ihrer Haut!)

von Maitag bis Michaelis zweimal wöchentlich einen Kübel

mit 10 Quart KäseWasser; vgl. T'juth.: wackwedick. hoey;

Hort. Sanit.: kesewater eflFte waddeke; Mend. Hexenprot.

V. 1592: wetteke; heute mark.: wiatke; nds.: waddeke,

wake. Der altniederd. Maansname Waddik wird Spitzname

sein und Käsewasser bedeu<en. — gülden none, Himmelfahrtß-

tag, der auch nöntag hiess; vgl. Wallr. Urk. v. 1391: op

nontag as unser erloiser gen hemmel für; Kaisersb. Past

fol. 110: nontag; nach Frisch, dem ich das letzte Citat ent-

lehne, hiess „dies nona post festum Johannis ante portam la-

tinam (im Mai)" der schöne nontag.

S. 179. hotten, geronnene Milch, nicht gerade das, was

wir Dickemilch, die bergischen Bartkese, Barkees nennen.

Kil.: hotten j. matten. Dem ahd. scotto stand wol ein

kotto zur Seite, dessen ungescliütztes k. im nd. zu h wurde.

Vermuthlich hatte aber scotto schon ein r verloren: scrotto

würde sich an das nd. schrädeu (schroaen, praet. schraid), ein

Reduplikativverbum, gerinnen, anschliessen. — teute hier

ist Kanne Bier; dem ags theöte (canalis, fistula) entspricht

unser Tüte (Giessröhre); daher wird teute zunächst Gefäss

mit einer Tülle bedeutet haben. Die Tülle fiel aber weg;

schon Teuth. hat: teute. gelte, byermaite. Bei uns war täte

oder bertüte ein Trinkgefass ohne Tülle, im Paderbomschen

ist toite ein hölzernes Trinkgefasschen mit einem Henkel;

vgl. Müust. G. Qu. 3, 165: toite koites; Ricbey: teute,

Bauernkanne. — risebiter, nach S. 181 ein Schlachttier. Den

Namen Reisbeisser würden vorzugsweise die Ziegen verdienen,

aber der Ausdruck wäre poetisch, und man sieht nicht ein,

warum der eigentliche, Zege, vermieden wurde. Anders steht

die Sache, wenn das Wort solche Rinder bezeichnen soll,

die, statt ihr Futter auf der Erde zu suchen, Bäume und

Sträucher angreifen. Solche Schädiger wird man zu Frecken-

horst geschlachtet haben. — hagelvire war am Tage nach

Trinitatis, also an einem Montage. Nach Holthans' Angabe

fiel zu Schwelm vor 1768 die Hagelfeier auf den ersten Mon-
tag nach Pfingsten, was der Tag nach Tiinitatis ist; häufiger
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war dazu eiu Freitag bestirnt, wie schon das „fridag dann

es hagelfier" in unserem Beime von den Wochentagen lehrt;

vgl. Seih. TJrk. 465: in crastino ascensionis domini celebra-

bunt festum quod dicitur hagelvire. In Schwelm, wie in

anderen märkischen Kirchorten, fiel die Hagelfeier später auf

den zweiten Freitag nach Pfingsten. Nach Schulte, Chron. v.

Hoerde S. 85, wurde durch königl. Edict d. d. 28. Jan. 1773

neben andern Feiertagen auch die Hagelfeier, am dritten

Freitage nach Pfingsten, abgeschafft. — moess, Mus, Ge-

müse. — kochenkorf scheint Küchenkorb, Korb, worin Ge-

müse zur Küche geholt wurde, ch für k.

S. 181. rovesamen, Rübsamen zur Oelbereitung.

S. 182. ganse kroese. Gänseklein, kroese, altn. kras

(pulpamentnm), Eihd. chrose bezeichnet heute ein Gemisch von

gehackten Eingeweideteilen oder Fleisch und Gerstegraupen

oder Habergrütze (pannengüarte). Vgl. hd. Gekröse.

S. 184. sluter, nicht Schliesser, Portier, da der Por-

tener schon oben genant wurde; es fehlt aber der Bäcker

und Brauer: sluter, zunächst allerdings Schliesser, bezeichnete

dann den ersten Gesellen eines Bäckers und Brauers. So gilt

es noch heute, wo Bäckerei und Brauefei oft in einer

Hand sind.

S. 185. für die verbesseruugh der zehen puntt

rotschar war besonders Butter nöthig. rotschar, rotscher,

rotscheren sind Klippfische (von rotse, röche, Klippe), welche

getrocknet meist aus Bergen in Norwegen bezogen wurden. —
ungel (Talg) und Dachtgarn, man machte also Talglichte,

zu Weihnachten und Ostern aber Wachslichte.

S. 186. zwölf kloete ingesaltzt. vgl. Teuth.: kloit.

klotz, globus. globulus; Soest. F. 695: clot, Kugel; Theoph.

(Hoffm.): klot, Kugel. Klöt, Bube, welches in Zusammen-

setzungen: klöthacke, klötland, klötsoad heute noch sehr ge-

bräuchlich ist, kann hier gemeint sein; man wird Rüb.en ein-

gemacht (eingesalzen) haben. — mailliude für mällüde, freie

Schützlinge des Klosters, die für das Land, welches sie von

demselben unter hatten, einen Zins bezahlten, mälmaa komt

schon in einem Diplome Karls von 803 vor, wo neben den

servis und liddouibus die liberi malman et mundman er-

wähnt werden. Wallruf erklärt: maUnau, der zur Versamlung
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gehört, und (las scheint der ursprnngliche Sinn des Wortes

zn sein.

S. 191. nnstreflik, nntadelig, ebenso 201 No. 25; Tgl.

Staph. 2' Interim 30; Schür. Chr. XIV: unstraefük. straffen

bedeutete oft tadeln.— nnderschedelike, genau; Tgl. Schaumb.

Chr. 157. — upkumst, Einnahme, Einkommen.— vordon, ver-

brauchen, wienochheute. upbo er en, erheben; vgl. F.Dortm.4,276.

— achterstendich, rückständig.— heyrgewede,herwadium,

Heergewäte, ursprünglich die Ausrüstung des Kriegers, die der

Lehnsherr hergab und beim Tode des Lehnsmannes ziirück-

nahm; daraus entstand einerseits das Herwede, welches der

Gutsherr beim Tode des Hörigen als mortuariam an sich zog,

Seib. Urk. 1105, anderseits dasjenige, welches der älteste

Sohn beim Tode des Vaters beanspruchte, Seib. Urk. 540**.

Das Wort Herwede beweist, dass aus freien Bauern im Laufe

der Zeit per fas et nefas Hörige geworden sind. — erfdelinge,

das Recht der Herschaft, sich einen gewissen Teil vom Nach-

lasse des Hörigen zuzueignen. — gevallen, vorfallen; F.

Dortm. 4, 253. 275; Wig. Arch. 2, 350; Nies. 3, 274. häufig

sik gevallen; vgl. S. 194; F. Dortir, 1,348: offt sik geuelle.

— herpole, Heerpfnhl, Bettzeug; vgl. v. Steinen 6 Stück

1570: heerpüll. — Sack, hier in erster Bedeutung. — weyr,

Wehr, Waffe.

S. 192. 193. beerfdelen, vom Nachlasse des Hörigen'

das Erbteil einziehen.a — var, Bullochse; vgl. Nies. 3, 225

Lac. Arch. 6, 392. — beer, Zuchteber. — mutte, Sau

Mutterschwein. Teuth.: matte, soghe. cryeme; Kil.: mott

(fries.) j. soghe. das Wort entspricht mhd. mocke, nhd. mucke

also tt = kk. — güste, abgemilcht, trocken. Kil.: guste

oft gnstighe koe j. muntighe. Wiewol vorzugsweise von Kühen,

wird das Wort doch auch allgemein von Säugetieren gebraucht,

uneigentlich sogar von dem Ganser, der kein Weibchen ge-

funden hat, und von einem Acker, der brach liegt. Gmnd-
be^deutung von giusan, woran sich güste schliesst, wird sein:

hemmen, Stillstand bewirken. Auf geistigem Gebiete gehören

hieher: ags. geäsen, bestürzt; nd. vergueset, bestürzt; gös,

Geistesabwesenheit, Zerstreutheit, Ohnmacht; gösen, ohnmächtig

Pein, mnd. gnsen, zum Schweigen bringen, Laiendoctr, 142:

schepen de sik güsen lut. — afdryveu, vom Troge abtreiben
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d. i. zur Mast aueti-eiben. — weyr, f. Wohnunfj. — all dat
de schere begeet, alles was die Schere begeht•= alles was

mit der Schere geschnitten wird. — alle holde fette, schon

RA. 580 misverstandeu, bedeutet: alle hohlen Fässer, wie RA.
577—581 mehrmals von hohlen Fässern die Rede ist; die

Form holde (dissimiliert ans holle) auch Seib. Qu. 2, 363:

holde weg (hohler weg); Iserl. Limitenbuch: eine holde Eiche

(hohle Eiche). — ende für enden, Enten. — vordyngen, eine

Abfindungssumme bedingen. — bekümmern , Beschlag auf

etwas legeu.

S. 193. to der tyt to, bis zu der Zeit. — beschryveu
= upteken, aufschreiben. — overslan c. acc. einen üeber-

schlag machen. — na dem male, nicht .je nach dem",

sondern da. — hen theen, hinziehen d. i. an sich ziehen;

vgl. hen haeleu S. 194. — hemlike vorhelt (verhehlt), vor-

hendet (auf Seite geschafft) ofte vorswegen (verschwiegen),

hemlike kann nur auf vorhendet gehn. vorh enden, von der

Hand bringen, ist Gegensatz zu behenden, behanden, be-

händigen. — winnet des eyn richteschyn, gewintdarüber

einen Gerichtsschein. — ersten, wie S. 195, zuerst, zuvor.

— over de kercken kundigen, der Gemeinde in der Kirche

verkündigen; wie aver in „sagte aver all den warf (v. Steinen

1 Stück 245)", so bezieht sich over auf den höheren Stand-

punkt des sprechenden. Die Unsitte, Bekantmachungen aller

Art in den Kirchen abzulesen, ist alt; vgl. Kindl. Volmest.

Urk. Nr. 110 (ao. 1397): kun^eghen over uwe kercken;

Lüb. Chr. 2, 308: unde desse sulven breve quemen ok tho

Inbeke in den rad, unde worden vorkundiget in der kerken

vor alle den volke. Mir liegt eine gedruckte Bekantmachung

vor, auf deren Rückseite geschrieben steht: „Lehn Citatiou

fiat pnblicatio relatio et affixio. darunter: proclamatum Hemer

domin. XXV post. trin. 1706. P. Niederstadt. Schulte Chr.

V. Hoerde S. 77: alle öffentliche Bekantmachungen von Be-

hörden und Privatpersonen wurden am Schlüsse der Predigt

von der Kanzel verlesen und allein noch 1804 alljährlich 25

weitläufige Edicte z. B. über das Verbot des Tabackrauchens

auf den Strassen u. s. w.

S. 194. untoeppenen ^ entoepenen, eröfiien, angeben.

— II abringen, nachbringen, erweisen. — stendich, ge-
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ständig; Syb. Arch. S. 31. — ankennen, anerkennen. —
So eyn dat vorwegert wert, so einem daa verweigert wird,

vgl. S. 195: als en (einem) de wessel wert to gestalt. —
laden für laten. — den huswyn vordynget man allene,

über den Hausgewinn (Hausgewinnbrief) einigt man sich be-

sonders. — ten sy = et en sy, es sei denn dass, vgl. Nr. 10.

S. 195. dar vorgeven 1. dar vor geven. — holt, hält.

— dat bedde brokenis, vom Sterben eines der Eheleute;

vgl. Lac. Arch. 1, 134 (Nr. 30): gebröchen bedts. —
staeden, gestatten. — schuwen, scheuen, vermeiden vgl.

Nies. 3, 342." — en hedde dat convent dar gynen
schaden by für al en hedde usw. al en, wenn auch. —
koer, Wahl. — vor „men wessel" gehört ein Punkt.

S. 196. doer dryven, durchsetzen. — keren, ab-

wenden, verhüten; Speg. d. Leyen 25a. — by unseu vaget,

durch unsem Vogt; vgl. Schaumb. Chr. 52: by -sy^en baden.

— ter orkunde, zum Zeugnis; vgl. Seib. ürk. 817: orkanne,

Zeugnis, die symbolisch bindende Geldgabe kam auch bei Ver-

löbnissen vor. — noede - unoede, ungern. — myt uns, bei

uns. — ynsperiuge = besperinge, Hinderniss h. 1. Ein-

spruch. — dat men den domheren nummet tho en wesell

(für wessel) van unsen lyden, dass man den Domherren

niemand mwechsle von unsem Leuten, nummet — en, nie-

mand; lyden für Inydeu.

S. 197. VC rlamen, erlahmen.— vorkrencken, kränklich

werden, verkranken. — allen für al en, wenn auch. — myt
gode, mit Gott und Recht, eine Beteuerung, die noch heute

viel gebraucht wird. — en — nicht, nichts. — ten eeren

bestadet, in ehrenvoller Weise (kirchlich) verbunden; darum

heisst der Hochzeitstag erendag. — äffmalen, dem Schweine

ein Mal aufbrennen, wie dies auch häufig bei Mastschweinen

geschah, wenn sie in den Wald getrieben werden sollten.

S. 198. erto S. Märten, vor Martini; sonst ohne to

z. B. Seib. Qu. 2, 872: er sunt Martin. — in de mast be-

staden, in die Mast tun; vgl. Münst. G. Qu. 2, 489; be-

staden in de kost, bestaden, anbringen, anlegen, placieren;

vgl. Seib. ürk. 719 «j. n«. — vorloef, Erlaubnis, heute: ver-

löf. — vororleven, erlauben; vgl. Syb. Arch. S. 29: orleven.

— sick redden, sich (von Schuld) freimachen. — staen für
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drovet, dürfen; eyn = en (Negation), also: unsere eigen-

hörigen Leute dürfen kein Land oder Wiese vertauschen,

verhüten ist vertauschen; „veraussern" könte ja auch verkaufen

bedeuten.

S. 199 Nr.. 15. staen up, stehen auf d. i. sich berufen

auf. — bespraken, in Anspruch nehmen, streitig machen,

häufiger ist bespreken, z. B. Seih. TJrk. 522. 670. — not-

teln, notula, häufig für Gewinnbritf. — upbetalen, vollstÄndig

bezahlen.

Si 200 Nr. 21. ofte ment myt den sc vortogge,

falls man es mit dem Siegel verzögerte, sc wird scellum (fr.

scel, sceau) sein, was aus sigillum entstand, vortogen, ver-

z^em, vgl. unvortoget. — Nr. 23. Sinn: was die Eigenleute

zu Maitag nicht am Troge hatten, oder was sie durch Kauf

oder Schenkung erhielten, davon dürfen wir kein Schwein zur

Abgabe zeichnen. — affdoen, abtun, schlachten. — Nr. 24:

beieggen, erlegen, zurückerstatten, vgl. Seib. Urk. 936. —
Nr. 25. imme, n. Bienenstock; heute imeu, m.

S. 201. temmelik, geziemend. — ycht, irgend etwas,

Nr. 26. yo, ja, doch. — Nr. 28 ple für plege. — gres

Gras, vgl. ostfr. gras neben gras. — tidigen, zeitig, früh. —
bouhof, Ackerhof.

S. 202 Nr. 29. betteren koep, billiger. — Nr. 30.

vessch für versch, frisch. — do er 1. doer, durch, vort, so-

fort. — Nr. 31. wagenteken, Wagenzeichen für durch-

gehendes Gut. — Nr. 33. beim Fischhandel erhielt sich am
längsten der Gebrauch des grossen Hunderts (120) hier tal

oder getal genant. In der vorliegenden Stelle bezeichnet tal

ein grosses Doppelhundert (240); zu Essen (Kindl. Volmest.

2, 476) ein einfaches (120): unum numerale quod dicitar

getael alecium; ebend. S. 478: novem taell i. e. M et octo-

ginta allecia. Anderwärts wurden die Häringe nach dem

kleinen Doppeihundert gezählt, so Lac. Arch. 5, 276: 4 enu-

merationes alleciorum id est allecia DCCC. üeber worp'
vgl. S. 87.
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Alphabetisches Verzeichnis der besprochenen
Wörter:

Achterstendich zu S. 191. afdon 200. afdriven 192.

afhöste 115. afhoster 115. afhuste 115. afmälen 197. aforst

115. allen 197. älle-wiwer-mond 174. ande 183. ankennen 194.

antahtoda 32. anteig 161. aper 164. areala 85. aries 75.

andacker 94.

Barigildus 43. bartkese 179. bast 55. bauwfolgh 173.

bedde broken 195. beerfdelen 192. begän 192. bekelint f. beker

lin 78. bekümmern 192. beieggen 200. ber 192. bereden 183.

ber^elde 43. bertiite 179. berverken 43. beschriven 193.

bespraken 199: bestaden 197. 198. bestüren 176. betteren

kop 202. Beukel 173. bi 196. bier 25. biergelde 43. bier-

siiin 32. 43. bi- langes 135. Biresterron 45. bis viginti 7. blui-

zehnte 115. boch 103. boUe 103.- bouhof 201. bracinm 25.

broken bedde 195.

Camera privata 55. chrene cröd 105. corta 88.

Dachtgarn 185. denen 133. des 193. do er 1. doer 202.

Donderslach 156. Dounerküle 156. d6r driven 196. dormetere,

dormiter 133. sik dregen 133. droven 198. duodecim anni

97. dust, dutz 51.

Eht 45. eierkese 105. ein = en 194. ein ^= en (negat.)

198. einlöpe lüde 134. ekga 55. en = al en 195. ende, f.

192. ende, conjunct. 133. enlöpich man 134. enlucke gude 134."

enlucke lüde 134. ealöpe lüde 134. er praepos. 198. ereiidag

197. erharschen 173. ersten 193. erstlinge 115. er tö 198.

erfdelinge 191.

Oanse kroese 182. geäsen 192. getal 202. gevallen 191.

geve 135. ginge 135. giscethan 46. givethe 88. glinfc 76. gos

192. gosen 192. grainmaus 178. gres 201. grönendonnerstag

177. gr6ne pankoke 178. grimdonnerstags aberglaube 178.

gründonnerstags kräuter 178. gülden uoue 178. guode donre-

dach 134. güsen 192. güste 192.

* Hagelvire 179. harsch 173. harst 173. heildieust 173.

heirgewede 191. hemelike kamer 55. hen halen 193. hen ten

193. herbae ad capitoliura 178. herden 161. herimalder 105.

hermolder 105. herniolt 105. herpole 191. hert 161. her-

wcde 191. hiärschen 173. himmelfahrtstag 178. hyssitteue
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liude 134. holde fette 102. holden 195. hoiider 155. hörniuk

174. hotten 170. hoveeäte 151. hrä 43. hÜBseten 134. hÜB-

malder 105. hüswin 194. hwit 46.

Jactus 85. icht 201. imme 200. immissio 79. inlät 79.

insperinge 196. jo 201. ine 85. iue-fnc 85. iuc-ruoda 85.

inc-tam 85. iuc-weg 85.

Kerenl9l>. kirchenproclama 196. kleinroggen 173. klipp-

fisch 185. klosterroggen 173. klos 186. kluede, kluwede

176. köchenkorf 179. kokitti 32. königsmalter 105. kör 195.

koBuin 32. kroese 182. krüd 105. kundigen 198.

Laden für läten 194. lyden f. luyden 196. linden -zäum

55. locus 155. loper f. I6pen 159. luale-piäper 175.

Mailliude 186. malder 7, 105. malderbröt 105. mälman

186. malt 25. 75. marschalk 163. marsele 83. de Meder 165.

medietas 83. medo 94. mendeldach 175. mendelköke 176.

mengele 173. mensura 88. 100. mertenbröt 100. messed, meet

51. metz 51. mezaskäp 51. minckel, mingel 173. minde 175.

minuta decima 115. mit 196. mitgode 197. modiuB 100. molt-

gam 105. mos 179. mos swin 32. mostertstücke 173. mosvers-

nigh 33. 85. mucke 192. muddi 25. mildde 32. muessporcns

32. mufF 177. muffen, muffeln 177. müffken 177. mutte 192.

Nabringen 194. naohtmisee 51. na dem male 193. neces-

sarium 55. neppeuon 54. nicht-en 197. nye halfdienst 174.

noede 196. nontag 178. notteln 199. nummet-en 196.

nutber 94.

Ochtume 115. orber 152. ord 155. orkunde 196. over

de kerken kundigen 193. overslan 193. ovilegium 98.

Pannengüarte 182. parva decima 115. peckel 173.

peper, peffer 175. petie, pecia 71. pishus 55. ple für plege

201. poma 94. potharst 173. prefate 55. primitiae 115. pro-

curare 95. pund 43. punt .swärs 43.

sik Redden 198. reise 174. remel, reimel lini 75. richten

167. richteschin 193. risebiter 179. rode 135. roggen 178-

rotschar 185. rove samen 181.

Sack 191. salsucium 103. sc. für scellum 200. schithüs

55. schiweling 94. schoene nontag 178. schorstein 183. schuat-

sten 133. schüre, scure 135. schiiwen 195. scotto 179. senep-

fleisch 173. siboldinge 94. siligo subtilis 173. slüter 184.

smer 46. soUdus 101. species 105. spiker 135. spikermüdde
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25. 100. spint 7. 175. spieekriid 105. spüarkelsche 174.

Spurka 174. spurke 174. spnrkel, aporkel 174. ataden 195.

staen 198. stäen up 199. stapel 85. stendich 194. suberini

funes 55. swaiger 55. sweger 55. swel 103.

Tal 202. talentum 43. tarn 55. temmelik 201. ten eren

197. ten sy 194. teute, toite 179. tidigen 201. to der tat to

193. tom 55. tüte 179. twelf jär 97.

Uchte 115. tichtteinde 115. underschedelike 191. ungel

185. unstreflik 191. nntoepenea 194. upbetalen 199. upbören

191. upknmst 191. urbar, urber 152.

Vac 85. var 192. .vat 88. vate vore 88. vedema 162.

vedeiueswin 162. verbüten 198. vergüaet 192. verharBchettl73.

vessch für versch 202. viehzehnte 115. vinum coctum 94.

vordingen 192. 194. vordon 191. vorhelen 193. vorhenden 193.

vorkreuken 197. vorlamen 197. vorloef 198. vororleven 198.

vorswigen 193. vort 202. vortogen 200. vorwegem 194. de

Vrochte 153.

Wacke 178. waddeke 178. Waddik 178. wagenteken 202.

wedersate, widersate 135. Weingärten 98. weir 191. 192. we-

kenrerich 88. welle, weite 85. wer 191. wer 192. wetteke 178.

widere 55. wlelschottel 177. wiatke 178. winnen to sinem live

167. wisch, wjsche 151. worp, würp 85. 202.

Zwiebelapfel 94.

IL

Graf Engelbert lU. und der Bitter

Berend de Wulf.

Von Fr. Woeste.

Zu den wertvollen geschichtlichen Nachrichten, welche

durch Unkunde der Abschreiber entstellt und in denen für

den Nichtphilologen manches dunkel ist, gehört die wohl ab-

gerundete Erzählung, welche uns durch von Steinen (I, 243 fif.)

erhalten ward. Wertvoll ist dieselbe nicht allein, weil sie,

trotz der Entstellung, unverkenbar das Gepräge der Wahrheit
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und gleichzeitigen Aufzeiclinuug trägt, sondern auch nebeu

ihrem »Sach- uud Wortgehalt dadurch ein besonderes Interesse

hat, dass sie uns die eigenen Worte eines berühmten Mannes

des 14. Jh. überliefert. Auf die Gefahr hin, da und dort ein

reineres Niederdeutsch zu geben, als das der ursprünglichen

Abfassung gewesen sein mag, versuche ich im folgenden einen

lesbaren Text herzustellen und füge demselben einige sprach-

liche Anmerkungen bei. "Meine Zusätze zum überlieferten

Texte sind durch nmde Klammern kentlich gemacht.

.Her Berentde Wulf hadde veir sone. Also de to 1.

manne kernen weren, gaf en er vader nicht. (Do) mosten

se vorwerven, war se ionden (und) tasteden se to np der

Straten. (So) wcren se (ok) west in dem laude van der

Marke und hadden einen totast gedan to — . Her Engel- 5.

bert greve van der Marke de schref au her Bereut

Wulf, dat sine sone in sinem lande up der Straten hedden

totastot, dat se solkes anstan leiten, of he wolde sin viant

werden. (Do) schref he em weder, wen he sin viant

worde, wolde he dem boden tain aide schilde.geven. De 10.

greve sante eme vedebref und wort sin viant, und dedeu

sick schaden. De greve handelde mit dem bischoppe van

Munster und dede em gelt, dat he ein hus tom Botzeler

upsloch und lachte dar sestich gewapen up, so na bi den

Wulvesberch, und venk eme de veir sone af und sloch 15

se dar in de hachten. Und wat (Bereut) (d)em greven

afvenk, dat leit he voreu tom Wnlvesberge up und dar

nicht af, so lange de vede tuschen eu stonde. Do dachte

her Bereut up ein ander und bekuderde sine vronde, dat

he achtentich gewapen upbrachte hemlik, und leit des 20-

greven wirapel maken. Also dit al rede was, leit he ruter .

hemlik up de Lippe komen und leit en de(s greven)

kledinge andon und hadde ein del in siner (egen) kledinge,

und quemen so her stuven mit dem wimpel, of se ut dem
lande 'van der Marke quemen. Und reden vor bit dat se 25.

up den struk quemen — was um nigen or vormiddages

— mit einem groten gekrisch, so dat de ruter van dem
Botzeler alle af leipen und s^en dat wimpel und de

kledinge. (Do) meineden se, dat hedde er here gewest.

(De gene in des greven kledinge aver) repen: steck! sla! 30.
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(uud) steken (etlike) der deiner (iu Bereudes kledinge) v-iu

den perden. De vau dem Botzeler leipeu to uad wolden

de perde und de gevangen to sik nemen. Also de ruter

segen, dat it tit was and alle van dem huse, do ruächeden

se to den van dem Botzeler in, slogen und veugen se al- 8-5.

tomale, (dau reden se) tom hnse und sloten de gevangen

los and vort na dem Wulvesberge, und wat up dem

Botzeler was, dat wort altomale up den Wulvesberch

bracht. Do was de horch (Wulvesherch) entaat, und her

Bereut leit den Botzeler ansteken und hrant(en). 40*

De greve van der Marke schref scharp an her Bereut,

he hedde vorretlik und unerlik gehandelet. He schref dar

wider eutegeu. Dat verleip sik so lange, dat de bischoppe

van Collen und Munster dar dage to lachten , dat se des

itlik mit sinen vrondeu vor de heren to dage quamen. 45.

Dar was eine grote vergaderinge van heren, greven iind

gude maus bi einauder, (und) de greve van der Marke

leit opdou sine sprake vor den heren und dem ganzen

warf, wo dat her Bereut de Wulf unerlik gehandelot hedde

wider Got, ere und recht, und em de siuea boslik und 50.

snode afgevangen.

Her Berent besprak sik mit sinen vrouden und leit

seggen, so de greve van der Mivrke em schulde, he solde

unerlik gedan hebbeu, so woldtf he bewisen, dat he sin

viant worden were, und wolde des vorbliven vor allen 55

heren und vorsteu, und bat den erzebischop van Collen

ein richter dar aver (to) sin na ridder recht. Dar standen

se lange up, (und) de heren bespreken sik. Int leste genk

de bischop van Collen sitten und leit seggen und eine

utsprake don na ridder recht, dar sik ein ider to halden 60.

solde, und sachte aver al den warf: Konde her Berent de

Wulf bewisen in segel und breive, dat de greve Engelbert

van der Marke sin openbar viant wer worden, so wisede

he dat vor ridder recht, dat de eine dem anderen bi dage

und bi nacht schaden mochte don, so dicke und vake he (35.

des bekomen konde. Do leit her Berent den vedebref

aver al den warf lesen. Do wort gescheden, we schaden

hedde, de mochte schaden behalden. Dar mede in der ut-

sprake worden (ok) alle gevangen quit geschulden.
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Do balgetle de greve vau der Marke und sprak to 70.

her Berent: „Ik eu hedde uiet gemeiuet, dat gi uuse

neve so na hedden gewest, dat gi unse winipel hebbet

gevort."

Do autworde her Berent und sachte: „Dar (en) get

(n)ein wech vor des vorsten hof her. Mislik, we des an- 75.

deren swager is!"

Do sachte de greve wider her Berent: „Niet to spe!

Akers wort gewunnen. Here, dar hebbe ik gewest, gi

quemen dar nu her. Berent, dar wil ik hen und wil dar

ein viant werden. Ja, lewe her, we sah ju einen beiden- 80.

sehen soldcner vor Ludinchusen in der peperlake!" Dar

mede schedcn se van einander.

Anmerkungen. 1. Berend de Wulf von Lüdinghausen, Bitter

(her), Erbauer de» Schloases Wulfsberg; vgl v. Steinen III 948 ff.
—

2. to manne komen, zum Mannesalter kommen.
2. nicht, nichta — 3. vorwerven, erwerben; vgl. MChr. 1, 179.

315; Liliencr. H. V. L. 1, 102, 1'. — 3. totasten, zutasten, zugreifen,

hier vom Strassenraub ; eben so totast don.

8. anstän läten, unterlassen; vgl. Faatnachtap. 11, 974": lath

dath spynnent noch wat anstän; man sehe auchQr. WB. a. v. anstehn.

— of, oder. — viand, vient, feind.

13. Botzeler, Portslar. — ein htts opslän, ein Haus erbauen;

m. s. Gr. WB. s. V. aufschlagen 6. — 14. g ewapen, bewafnete; vgl. Seib.

Qu. 2, 284 und oft.

15. in de hachten slän, in Haft bringen, gefangen setzen;

vgl. Chr. d. nds. Städte. Braijnschw. 1, 422 n. 1.— 18. atän, bestehen,

andauern. — 19. beküdern, bereden, heutiges beküren setzt ein

älteres beküdern voraus; vgl. Theoph. ' (Hoffm.j 241: ködern (heuue

küren); Teuth.: codren, callen. —
20. upbringen, aufbringen, zusammenbringen.

21. wimpel, Banner; vgl. Teuth.: wympel, baner; Seib. Qu. 2,

383. — rSde, fertig; vgl. Teuth.: reede, paratus, promptus; Ludolf 15. —
22. up de Lippe, an die Lippe.

24. stüven, reiten dass der Staub aufwirbelt, jagen; vgL Lilien-

cr. 1, 24»: ut der olden Mark stuven. — of, als ob. — 27. ge-
krisch, geschrei; vgl Schuten Chr. 60.

30. de gene, diejenigen. — 34. rüschen in to Snem, auf

jemand los stürzen; vgl. v. Höv. Urk. 15: dar herdorch gerusketh;

Staph. Interim 53: ruschen, sich mit Geräusch bewegen; Ludolf 2:

machen, vom Wasser. — 36. los sldten, loa achliesaen, befreien, voii

gefangenen.
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40. branten für braute en, verbrante ihn; vgl. S«ib. Qu. 2,

283. 307.

43. sik verlöpen, andauern; vergl. unser nach Verlauf.

44. dach leggen, einen Tag zur Q-erichtsverhandlung be-

stimmen. —
44. de«, deshalb — 45 itlik, jeder.

46. vergaderinge, Veraamluag; Tgl. Seib. Qu. 2, 338, auch

Schüren Chr. 235, wo ea unrichtig durch „Versohanzung" erklärt ist;

Dorow 1, 45: Torgaderinge, Klostergemeinde. — 47.gude maus, Leute von

guter Familie, Freie, niederer Adel, span. hidalgos; vgl. Seib. Urk. 971;

Seib. Qu. 2, 282.

48. npdön sine apr&ke, seine Klage vorbringen; vgl. MChr. 1.

261. 168: updon de sako. — 4R. warf, Versamlung; alts. huarf; Wigg,

Scherfl. 1, 5?; Liliencr. 2, 166, 323; bei Trosa merkwOrd. Urk. S. 43:

ao aal die frygreve dan den kleger over werf int gericht belachen.

53. scheiden, beschuldigen, Schuld geben.

55. vorbliven c. genit. bei etwas bleiben, für etwas einstehen,

haften; vgl. MBtr. 1 , 163: so sint de ergenannte my des tinses —
vorbleven und oick des hovetgudes.

58. int leste, zuletzt; vgl. Dan. 40. 192: int erste; Seib. ürk

1010: in dat erste.

65. dicke und vake, viel und oft.

67. scheiden, entscheiden, vom Schiedsrichter; vgl. Wig. Arch.

2, 364; Chr. d. nds. St Braunschw. 1, 49«, 96».

69. quit scheiden, frei schelten, für frei erklären; gewöhnlich

(z. B. Seib. Urk. 801) — quitieren.

70. balgen, zürnen; vgl. Teuth : belghen, erren, tornich wesen:

Kantz. 82: balgen; Luth. Huspost.: balgen — sich zanken; s. 6r. Wb.
s. V. balgen.

72. neve, Neffe; hier Anverwandter; vgl. Hoffm. zu Theoph. ',

708. 771.

70. hof, Gerichtshof. Sinn. Mit solchem Gerede wird vor einem

fürstlichen Gerichtshofe nichts ausgerichtet. Schon das Sprichwort

weiss, dass Verwandschaft oft nichts weniger als Freundschaft ist

Körte verzeichnet obiges Sprichwort als ein westfälisches in folgender

Fassung: Et is misslik, wer det andern achwager is, daar een kerke

voll luyde is. Vgl. Dorow 1, 83: myslyk, böse, gef&hrlicli.

77. seggen wider, sagen zu; vgl. heutiges: seggen tiegen; vier

B. d. Konige 192: do sprak en wedder den andern. — niet tospö,
nicht zu spöttisch; vgl. Theoph. ' (Hoffm.) 292: spe; R V.: spei. —
78. Akers, St. Jean d' Acre, Ptolemais. Engelbert hatte im J. 13Ö3 eine

Pilgerfahrt nach Jerusalem und dem Sinai gemacht — 79. nü, nie.

— 80. ju, je. — heidensche seidener, saracenischer Krieger. Sei-

dener, Seib. Qu. 2,357. 81. peperlake, Pfefferlache, vielleicht eine Pfütze,

worin Wasserpfeffer (polyg. hydropiper) wuchs.
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Zusätze.

Zu I.
.

Herr Prof. Crecelius macht mich darauf aufmerksam, dass

S. 173, wo vom Neujahrstage die Rede ist, ebenso wie unten

(6. Jan.), hinter „Heildienst" interpungiert werden müsae..

Dadurch treten „nth der Peckel, Senepfleisch nrfd Potharst"

in das Verhältnis der Nebenordnung. Potharst muss somit

frisches, etwa geschmortes Fleisch sein und vom eigentlichen

Braten (unten : Gebraedt) unterschieden werden. Dies ent-

spricht der Bedeutung, welche Potharst im 16. Jh. (Soest Dan.)

in der MaVk hatte und uoch heute hat. Damit aber muss

meine Erklärung und die des Dr. Friedl. „eingesalzenes Fleisch"

hier aufgegeben werden.

Zu II.

Mir wird bemerkt, die Worte (80. 81.): „Ja, leve here,

we sah ju einen heidenschen soldener vor Ludiachusen in der

Peperlake" bedürften einer Erläuterung. Ich gebe dieselbe.

Sind die ausgehobenen Worte noch die des Grafen, wie

ich angenommen habe, so liegt darin: Ja, mein Bester, ihr

Lüdinghauser habt freilich auch uoch keine Gelegenheit ge-

habt, von Saracenen zu lernen, wie sieh ein. ehrenhafter, ritter-

licher Feind betragen soll. Schwieriger scheint mir die Stelle,

wenn man jene Worte dem Liidiughauser in den Mund legt.

Etwa: Was gelien uns hier eure Saracenen an! Allerdings

könte Bernd, um nur das letzte Wort zu haben, so etwas

gesagt haben.

F. W.
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in.

W-e iKthttmer.

1. Bolle des Hofes BranseL

Mttfetheilt T*a Fr. W*este.

Dit u die gerechtigheitt des geriefatz inde hotb Braensall. 1.

Item: des eyrsten maendages nae snnte Lamberts

dage is ein ongeboden hoiffBgerichte toe dem Bransall in

dem hove, des sali ein jeder honesman waemehmen by

synen brocken mit nahmen iiij ß., daran sali en geyn 5.

hergebott oft ander gerichte an hindern, et en were sake,

dat vnse gnedige herr mytt den banner iu den yelde

were, dat mach en daran euLschuldigeu.

Item : wer och kompt by den gesetten gerichte, er

sich der richter vp hait gedingt, der en sali nicht 10.

brocken.

Item: wes in dem hoffe erfallt von brocke oft van

orkuudeu, des sali ouse gned. here uemen einen penuinck

vnd de hofTslude twe penninek.

Item : de hoffslude sollen her hebben dat broett van 15.

einem sommern roggeu, eine halff tdnae beyrs, ein rent

von 1/« mrck, einen kese von ij ß. ; dut sali der schulte

bestellen, vnde de hoffslude solleut hie verteren.

Item : vort an wysen wir dem richter i par hasen

van V* gl- Dit soll de schulte uemen an dem hoewalde 20.

so gwetlikeu alß meu kau, des waldes vnuerderfHck , dat

sollen die wiltforster auwiseu, want en die walt befollen

is, van wegen vuses gnedigen hereu.

Item : darvau sali idder wiltfoi*st(er) heben i par schoe,

i voer thuyuroden vnd wintbrocke hoilt in den Braensall. 25.

Item: wir wysen vort au vusen gnedigen heren

die schnitt toe betaleu to tydeu, so alß sy vellich is, mit

namen die meighoudern vnd eygger; «yut sy to meyge

vellich, to piuxtere solt sy sin betaltt.

Itom : die herffest houderu sint toe sunt Michaeli 30.

vellig, toe suute Mortons myß solt sy betalt syn, vnde



ein hoeu dut soe mecbtig is, clut vp einen drystaliugen

stoell kan gevlegen, dat sali man vnsen gnedigen liereu

mytt betalen.

Item: roggen vud geltt, so als dat vp den guderen 85.

steytt, dat is to Mertens myß vellich, toe lechtmyß solt

betalt syn, soe mach die hoffsfiroen gaen vnd manen eins,

to der ändert reyseu mag hie sy peuden.

Item; de roggen, soe als hie vp den guderen ge-

wassen is, vnd geltt alß me hir wyn, beyr, broett mit 40.

betalen kan, sal me vnsen gnedigen hereo mit betalen.

Item: vnse gnedige herr haytt xxx* swyne eckem

vnde einen beer vp der Braynß hiede, wen dar eckem

is, vnde die sollen in de Härder hoff drincken, mit namen

in de bornen; man geitt ij ^ oit de hone in deße hone to 45.

de Braensall.

Item: wir wyseu vort an de schalten: die swyne,

die hie op de hone getogeu hefft, die sali hie mit dryuen

in de waltt, wa dar eckem is, darvor soll de schulte onß

gnedigen herren schwyne hoeden in den eickeren, vnd- 50.

wertt ock sake, dat vnß gnedige here nicht viele en wehre

toe driuen, wan dat eckem ryfet, so soll der schulte

driuen syne swyne vnd die eruen er, recht so alt die naher

bouen vnd beneden iudrifft.

Item : wen hie ein hoffsgudt erffellt, der solt hie ent- 55.

fangen bynnen jar vnd dach. Wertt och sake, dat hie

dat versämede offt verhoemodigedo, so solt die honeslüde

dat gudtt indedingen au nuitz vnß gnedigen herren vnd

des hoffs, yt en wehre sake, dat hie buiteu landes wehre

vnd_ nit en wüste, dat hie synes gutes verlustich were 60.

worden, dariimm en sali hie syns guitz nicht verlesen,

want hie des nichtt en heitt geweten, mersoe balde alß

hie dat vernemet, sytz hie an der taffein, hie sali syn

metz ongewisschett vpstecken, lycht hie vp den bedde, hey

sali syne schoe ongerinckett antheyn, hie sali suellicken 65.

gaen voet vor voett myt hie herkomett vnd entfangen

syn .... >)

') „Hier scheint mir eine ganze Zeile zw fehlen."

Anm. des Abschreibers.

3*
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1) Hie sali nemen twe hoffsläde offt drie und gaen 70.

bj den hofTsrichter offt by den geschworen hoifisschalten,

offt die lichter nicht bjr der hant eu wehre vnd entfaogen

syn gadtt mytt an den vullen hoff.

Item: wie beffl theyn scheppell landes, dat hoffs-

gnt es, sali werden ein honesmann. 75.

Item: dat ock ein man wehre, de hedde hovesgadt

ynd hedde hir entfangen toe hoSnrechte vnd besette dat

restlike jaer vnd dagh, die hoff sali en darby behalden,

offt heddet hey besetten hnndertt jar, offt hie worde dar-

mit gewonnen mytt betteren rechte. 80.

Item : wert sake, dat der riehter soe verhardet were,

ynd en wolde[n] enen nit belenen mit synem gnde, hie

were gelik woll ein rechte folger, soe sali hey nemen

einen driestalingen stoell vnd setten in dat gerichte vor

den riehter ynd leggen *) yp ydderen stalen einen alb. ynd 85.

midden yp den stoell einen alb., he sali so woll belent syn,

offt hedde der riehter beleint mit handt ynd montt.

Item: dar oich ein man were offt eine yraowe ynd

hedder eyr gntt hyr entfangen toe honesrecbte, offt die

man storne, men sali die yranwe roistlicken laten sytten 90.-

mitt sy sych verandertt, offt oer kyndern.

Item: men sali geyn honesgutt splittern an an-

deren gnderu.

Item: dar ein hovesgutt vele werde, dat soll meu

hier drie mayll vele beden, dat sali gelden die negste 9ö.

rechte erue: wilt die nlt gelden, soe mach dat ein boyes-

man gelden; wilt die horesman uit gelden, so mach dat vnse

guedige her gelden; wilt die nicht gelden, so mach edt

gelden, wer will vnde kan.

Item: hir en soll oich niemandt vor den anderen 100.

dedingen, hie en sy hir ein honesman.

Item: wie oich dysses gerichtz behouet, dat hie den

hoff willigen solt, die soll idderen honesman genen twe-

foldig dageloen, dat is twe alb. hie gewouiich, so mach he

') „Diese Zeilen sind unzuverlässig, ea war oben abgefault «nJ

verkommen, nur etwas sähe man noch davon, das so zn heissen schien."

Anm. des Abschreibers.

') „oder leygen : heisst aber legen." Anm. des Abschreibers
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den hofif beden laten, so sollen sy em folgen von deseu 105.

gerichte to liiij dageu, van xiiij dagen to veer wecken,

van den veir wecken toe den vithgaende gerichte.

Aiischnltata et collationata est praesens copia coiu. vero

original! cumque eodem de rerbo ad yerbum concordat quod

ego Bernhard Brochmann * notarius publicns mann propria

attestor. * „im 17 Jh. zn Schwelm." Holth.

Auswendig stand:

Copia

Gerechtigkeit des Hoffgerichts Braensall.

Gerichtsjnra.

Von jeder Parthei Handlung am gericht Bransel 1 gülden Colnisch.

Von einem verzieg einzuschreiben dem Gerichte 1 „ „

Von dem Houeseidt zu leisten auffzunehmen 1 „ „

Von Belehnung bau rnd frieden am gericht 1 „ „

Von den Vrkunden der Sohlstellen bukompt Ihn dli. Kent-

nieister einen Dritten theil, übrige *.'» theil pleiben dem Ge-

richte vnd alle jura werden dan in zwey gleiche theil gelegt,

dauon die SchefFen einen, vnd Richter gerichtschr. den andern

theil nehmen, vnd aequaliter theilen, Also das h. Richter vnd

gerichtschr. jeder einen Viertentheil der jurium bekommen.

Von einem gerichtschein wegen der Siegeln hat der

Richter ein ROrt vnd die semptliche SchefFen— ROrt, Gericht-

schr. vor pergamen vnd schreiblohn — 10 inark Colnisch.

Das vorstehende Weistum ist, mit Ausnahme der Ma-

juskeln und der Interpunction
,
genau nach des Conrectors

Holthaus Abschrift wiedergegeben. Holthaus bemerkt, ganz

buchstäblich genau möge seine Abschrift nicht sein, doch wol

wenig unrichtig.

Anmerkanfeu. T>. brocke, Busse, Geldstrafe. — 0. oft, oder. —
0. gesetten gerichte, Gerichtesitzung. — 10. eich updingen. sich

wird dat ethiciis sein, updingen, die Gerichteeitzung (das Ding)

schliessen. Der Sinn ist also : wer sich verspätet, aber noch vor dem
Schlüsse der Sitzung kommt, ist straflos. — 15. her, hier. — 16.sommer,
Sammer. — 12. rent, Rind. — Ueber Gelage nach dem Schlüsse der

Gerichtshandlang vgl. man Gr. R. A. 869. — 19. hasen, Strümpfe. —
20. hoewald, Hochwald. — 21. gwetliken, gütlich h.l. in ifuter, un-

.«chfidlicher WeiHC. — 22. 'wiltferster, eigentlich einer, der die

Wildbahn (Wildforst) zu schützen hat, nebenliei aber auch da6 Holz
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beaufnichtigt. — 24. i d d e r
,
jeder. — 25. TO@r tünroden, Fuder Ruten

zum Zäunen. — wintbrocka holt, Windbruchholr , Holz, welches

der Wind niedergebrochen hat, Windbraken. — 32. dat up ^ dat it

up. Man vgl. R. A. 98 von der Stfirke der Hühner : „fahren uf einen

dreibeinigen stuhl." — 33. ge vlegen, Biegen. — dat sali man. man
1. dar sali men — 38. reyse, mal. so F. von Hövel, Urk. 67: to tween

reyscn. — 43 beer, Eber, heute Bner. — 43. hie de, Haide. — 45

men g e i t , man gibt. — o i t für uit, fit, aus. — 47. Diese Beschrän-

kung knramt öfter vor, z. B. in Seib. Urk. Nr. 223: porcorum que self-

tucht dicitur. — 52. were to driven, treiben sollte. — 53. alt =;

als it. — 66. wen 1. wem. — 57. Vorlage: verhoenneodige verho-
modige*', mit Hochmut behandeln, hochmütig OBterlassen. Da« Wort

ist KtibiWet wie verodmodigon, von odmodig. Bei Scheller Shigtbr. 34,

35: .,iUr worden der borger kindere geslagen, forhomoded." — 58. dat
gut indedingen, durch gerichtliche Verhandlung die Einziehung

bewirken; vgl. Seib. Urk. 540: indeghodingon, einklagen. — an nutz.;

in Nutz, zu Nutz. — C4. npsteken, aufutocken. In Bauernhäusern

wird auch jetzt noch hin und wieder Messer, Löffel und Qabel nach

dem Oebrauche in eine an der Wand oder am Tische befestigt« lederne

Schlaufe gesteckt. — 65. rinken sind Schnallen; ongerinket, nicht

zugeschnallt. — snclliken, schnell, so MChr, I, 101 und sonst öfter,

— 66. mit, bis. Man vgl. über schnelle Handlung R. A. 98, wo ähnliches

aus dem Bochumer Landrechte, dem Schöplenberger und Schwelnier

Hofesrechte angeführt wird. — 72. oft die rieht er, falls der Richter.

— 73. mit an den vullen hof, damit (dadurch) in dem. vollen

Hofesgerichte. — 78. restlike, ruhig, ist die bessere nd. Form, vgl.

Stynchen v. d. KJrone 65a: restlick, Urk. d. Syb. Arch. S. 19: restlich.;

gleichwol wird hier, nach roietliken 71, roitlike gestanden haben, wie

es auch für resten ein rosten (F. Dortm. IV. 272: gero.stet laten) gibt.

— 78. darby behalden, dabei schützen. — 79. oft, als ob. — 81 ver-

h a r d e t , verhärtet , eigensinnig. Die Schöplenb. Holle dafür : van

vrevelmode, aus eigensinniger Hartnäckigkeit, wie das Wort auch bei

V. Steinen IV St. S. 1409 vorkommt und dem alid. Irafali, conturaai,

entspricht. — 83. folg er, Erbfolger. Man vergl. zu diesem Verfahren

R. A. 188. — 84. setten f. satten en. «- 87 oft, als ob. — 91. mit,

bis. — sich verandern, wieder heiraten. Ebenso Lacomb. A. I, 10).

— 92 splittern a. and. gudern,an andere Güter versplittern. —
94.1. yele werde, feil würde. — 98. wilt f. will it. — 101. dedingen
f degelingen, vor Gerichte verhandeln. — 103. willigen, willig machen

(durch Bezahlung): so v. Steinen IV St. 1334. — 105. beden, aufbieten.

— 106. gericht, Termin. Es ist hier von mehreren Terminen die Rede.

— 107. to dem utganden gerichte, bis zur ausgemachten Sache.
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2. Hofesrolle von Remlingrade.

Mitgetheilt Ton Fr. IToeste.

Item: dit is dat Hauesrecht des fryen haues van 1.

RoQielinkrade, als men dat plegt tho vorteilen vnd zo

faaldeu \S dein fryen hone ofiFnegesten saeterdach ha der

hilligcu drei küuuig dage vnd is gehalden van vnsen vor-

alderen vud boaesluden van alden herkomen mit op dise 5.

tyt, vnd wy bouesluide vor recht wisen vnd ock haldeu

to den ewigen dagen, vnd is dat houesrecht vnd der hil-

legen kerke recht van Bomelinkradt, dat vnse voraldern

vor recht vud guede gewonheit gewist hebben, vnd wy

bouesloide van alden herkome(n) noch vor recht wisen. 10.

Item: die Fryhet vau ßomelinkrade die geit uu,

dar die Bretbecke yn dey Wupper feit, als den alden

waterflqit op myt yu den bornen yn Jakobes holte, vnd

van dem bomer mit ofiF den Struck bouen Yakobes houe

yn dem holte, van dem strucke ftit off den grauen, die 15.

den Sanderen neider geit, mit off die wise, vnd van der

wise mit yn Hannes houe to Herkingrade, vnd dar fort

vit mit den borner in Laisertz houe vnd foirt van dem

bomer mit op die eick, die dar steidt tuschen Laisertz

thnne vnd Görzeu thune, fairt lynnen recht dar ouer mit 20.

yn den Qgessipen, vit dem Ogessipen neider mit yu die

Wupper, vnd die Wupper neider mit dar die ßreide-

beicke weider yn die Wupper feit, vud so wat dar binuen

is zo richten, des en sal mau nergens richten, dan zo

Romeliukrade an dem gerichte off dem fryen houe. 25.

Item : wert sacke, dat eimand dat liff verhört hette,

den sal men nemeu vnd foren an dat cruitze vnder die

linde vnd richten dan darouer, wat recht is, dan van der

linden mit an die veste, vnd doin eme dair syn recht.

Item: drei hoeue ligen au der syd-ju der beyke, die 30.

er kerkrecht halden zo Rade vnd anders nicht. Nu seit,

die hillege kerke to Romeliukrade sal mau haldeu gelicke

einer kerspelskerken mit gelüchte vnd mit gesenge vnd

mit predicatieo^ dar van wy fryen bouesluide van Rome-
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linkrade eine frje wedem houe halden dem pastoir van 35.

Rade vnd genen eme oick vit vnsem houe boiner vnd

gelt alle jar, off dat vns oick geschej dar, als men na

die kerke sal halden by erem rechte. Vnd so sal man
dan ock genen dat hilige sacramente als einer kerspels-

kerken zo behoift; sunder doedes noeden, so sollen idt 40.

laten halden zo Rade.

Item: nu hebben die Vinken von Romelinkrade den

hoff yn die hillige kerke gegeuen, dar vor sal man hal-

den alle dage misse , dat enbreck dan an hertzens noit

oder lives noit, vor er fronde seile, vnd vor vuseu gnedi- 45.

geu heren van dem Bei-ge vnd vor die erberen hquesluide,

die dusen vorC. hoff frj halden vau allen heren deinsten

vnd schatte.

Item: duse vorß. misse is man. schuldig zo halden,

wante duse vorß. hoff woil so guit is, dat hey einen pre- 50.

ster wol halden kan.

Item : weret sacke, dat duse vorß. hoff einen prester

hadde, die die misse nit halden en woilde, so sal die pa-

stoir van Rade vnd die hoiAaluide der tasten vnd nemen

dem geinen den hoff vnd geuen en einem andei-n prester, 55.

die des willig vnd fro wer vnd die misse yn Goedes eer

zo halden.

Item: die dgippe, die to Raede steidt, die plach to

Romelinkrade to stain yn der hilgen kerkeu, dar vmb
dat tho Rade mar was to doine, dan tzo Romelinkrade; öO.

darvmbe wan kinder to kersten sindt zo Rade, vnde oik

ein queme van RomeUnkrade, dat sal man tom ersten

kersten goin, vnd dar en sollen die Romehnkrader nit mer

van geuen , dan dem offermann einen helling, vnd dar-

vmbe sal hey die doippe opsluiten. 65.

Item : wert sacke , dat guide luide Sint Pancratius

was deden geuen, dair sal nlan die kerke mit yn buwe

halden, yn geluichte vnd getymer.

Item: wan dar ock wart gegeuen thom geluichte

off wat daeges dat weir, dat sal oik die kerke van Rome- 70.

linkrade behalden.

Item: duse vorß. hoff is so fry, wert sacke, dat

eymand dat liff verbort hedde vnd queme off diflen hoff,
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die is yar vnd dach fry, vnd wan yar vnd dach vmbe

wer vnd qneme dan see schride vau der fryet, vnd weider 75.

Tngefangen oder gebunden o£F den hoff oder fryet, so

sal hey ouer yar vnd dach fry syn.

Item: oner dnse vorß. Jioeue en sal ueimandt rich-

ten, dan ein gesworen houesschnlte ; weret oik sacke, dat

den schulten noit onerqueme, so mach hey einen gesworen 80.

honesman yn syn stade satten.

Item: an dusem gerichte en sal neimandt dedingen,

hey en sy ein gesworen honesman, idt wer dan saicke,

dat idt eme der hoff gnnte.

Item: wert sacke, dat eymaudt guidt yn entfangeu 85.

hätte, als des gerichts recht wer, vnd heide dat heisatten

yar vnd dach reistUch, dar sal en der hoff by behalden,

hey en worde dar uiß gewonnen mit bettem rechten.

Itein : krafffc vnd gewalt, mynem gnedigen heren viff

mark vnd den houesluiden VI alb. off genade. 90.

Item: wert sacke, dat eymandt dat gerychte begunte

vnd dan nit en folgende als recht is, syn brocke is YUI
alb. mynem gnedigen heren, vnd den honeslniden IUI alb.

Item : wanner vngeboden houesgedinge wer, vnd dey

honesman nit en qneme, syn brocke is XXX deuir. 95.

Item : wert sacke, dat der schulte einen honesman

wolde maken, so sal hey by sich nemeu twe houesluide,

so mach hey einen honesman macken.

Item : wer wyn vnd werff doit, is myni gnedigen

heren VI alb., den honeslniden j alb. vnd dem schnlteu 100.

einen engelischen (schuldig).

Item: wer oik eymandt, der houesgoidt feill bette,

die sal idt zo dren gerichten feile beiden, dan mach idt

ein honesman gelden vor eymande.

Item : wert sacke, dat eymandt wolde houesguidt 105.

vit dein, dan mach ein houesraan wynen vor eymaudt

sonder argelisten.

Für das vorliegende Weistnm ward ein im Lenueper

Kreisblatt 1835 S. 429 gelieferter Abdruck und eine bei des

Schwelmer Conrectors Holthaus Materialien u. s. w. befindliche

Abschrift benutzt. Es zeigte sich sofort, dass der erstere den,

wahrscheinlich ursprünglichen Text wieder gegeben hatte
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weshalb ihm hier in der Schreibiuigfiut immer gefolgt warde.

D'inn und wann schien die Lesart der H. Abschrift rlen Vor-

zug ZQ verdienen, worüber das wichtigere mit L. nad H. an-

gemerkt ist Da kein Original vorlag, so wnrden die will-

kürliolien Majuskeln )iicht wiedergßgebeu. Nötige Ergänzungen

sind in ( ) beigefügt.

A.HmerkaHgen. 3. Remblingrade, Remelingrade H. — 3. saesterdach

L.^ sadentag H. — 5. H. mit, bis. so hier Bfter; auch in der Hofesrolle von

Brana«! kommt es vor. vgl. mit = zu, bei, Mdx III, 330. — 11. friet L. —
Britbecke 'L., Brebe«ke H. — 12. als H., isten L. — 13. b o r n e n L-, born

H. — 14. borner, Born, Quelle, von bornen, Vieh tränken, konnte ein

borner = Born entspringen. — 17. Hannes. Hans L., ITammes H. —
18. in H., vn L. — '20. GOtzeH H. — 20. linnen recht, leinenrecht,

schnurgerade. — 24. die Negation en gehört zu nergens. — 26. dat
lif verbort, das Leben verwirkt. — 27. cruiszt L. — 29. veste H.,

wise L. — 31. halden, halten H., hallen L., vielleicht ist hallen =:

lialen (holen) vorzuziehen. — Koedc H. — 33. gelüchte, Geleucht«,

gelüthe H. — 34. dar H., dat L. — 41. halden H, hallen L. s. 31.

— 44. dat unbreck H., dar en breck L. der Ausdruck scheint das

ijlegentheil von dem znbes^en, was gemeint, da gerade ftlr Seelen-

leiden und leibliehe Not die Messe gelesen werden soll, en nicht selten

Tür ent, wie umgekehrt, enbreeken, gebrechen, fehlen. MChr. 145.

313; Wiggert II Scherfl. S. 45". — hertzena noet H., herens noit L,

— 45. vor er fronde seile, für die Seelen ihrer Verwanten. — 47.

halden, unterhalten, ernähren, wie im alts. — 54. der tasten, da

zugreifen. — 55. dem geinen, demjenigen. — 58. d o p e , Tanfistein, mit

Verschluss (S. 65). -.-61 kersten, Christen, taufen. — 63. goin L..

donn H. — 64. offerman, Küster. LacombL Arch. VI, 403: opfermaa;

nds. oppermann. — 66. die Pancratiua-Kirchen zu Iserlohn, Körbecke,

und Mark bei Hamm sind sehr alt. — 67. i n b u w e, in Bau, in baulichem

listande, bezieht sich auf den Steinbau, getimmer auf das Holzwerk.

— 68. gel flehte L., gelüthe H. — 69. wart für werde, würde, waet L.,

wäret H. — 76^ ,Schride, schritte, sride L , Schriede. H. — 75. 76.

fryet L., fiiedt, fr/hedt H. — 80. noit overqueme, Not überkäme,

Notsache hinderte, dem Gerichte vorzustehn. — 81. yn gyn stade
satten L für in sin stedesettetLyn syn stadtsetten H. — 82. dedingeu
f. degedingeu, verhandeln. — 84. gunte H., guntte L — 85. yn für

dar in d. i. vor Gericht. — entfangen, empfangen L., ontfangen H.

— 86. beide L., hedde H. — beisatten L. für beseiten, behalten H.

— 87. r e i s 1 1 i c h L. = ruhig, ungestört, raislich H. mnd. restlich, rest-

liken. — dar by behalden, dabei erhalten, schützen. — 88. dan

n. j3 g«wunnen L., dat wist winnen H. ; der Sinn wie das häufige:

it en könne we brecken mit Vetteren rechten, dan ist wenigstens

überflüssig; weshalb hier dar aufgenommen wurde, uiß für vit, uit.

ein wist Beköstigung ist nd. (Cinderl.' Gesch. 278)_und, entspr. ags.
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vist = Nahrung, ein ahd. wist bedeutet Bubstantia, species, kC&nte wol

anch Anwesen, Vermögen, Grundbesitz ausgedrückt haben; aber dies»

Wörter sind feminina- — 89. kraft und gewalt tautol. Formol

der Gerichtssprache. Sinn: wer gewaltsam handelt, bOsst u. s. w. — 91.

dat gä richte begunte, vor Gericht seine Sache anh&ngig machte.

— 92. brocke, Busse, Geldstrafe. — 94. vanner, wann, heate:

wan6r; vgl. v. Steinen St VI S. 1678; IV S. 1265. — ungebodon
hovesgedinge, Hofeagericht an festgesetzten Tagen, wo jeder unge-

laden erscheinen musste. — 95. denir H = denier, helUng. — 99.

win und werf den, alliter. tautol. Formel filr: da« Hofeerecht in

der vorgeschriebenen Weise erwerben. — 101. einen engelisehen. es

gab der Mflnzen, die so hieeseo, Torschiedene. — 103. feile beiden
feil bieten. — 104. gelden, kaufen. — 106. u t d o n, austua, verpivihten

3. m^hltäftt^oiHmUt.

VM§«ttftiU »Ott H. Kttilf, (otittitettiiett t>ott fft. tSoefle.

5)16 $ofgevic^t |>f[eget'm<m aüetcege ju »erjefen (verteilen,

Borjulefen), fo »annel^e bie migebotte ®evtd^te (nngeboden gerichtet)

fei«, al» mit iJiamen jtoelj ©erid^ete ttac^ be« @ater«bafle« nadf

ber l^eiligeu bre^ Äoni^, unb jtoeV ©erid^tete nad^ imfet« $erre«

$intjnelfa^rt» Za^, jtt)e^ ©erid^tere mUf ®. Sombert; jit ved^tem

aWittag foU mon ba« ©erid^t beginnen «nb tieften «ttlang bet

»iid^ter bann bie @onne ^öt.*)

3tem: bif §offgeric^t (honesgnit) geltet an uff bent Anne»

penbevg, bat fte^et ein Stein, oon bem Stein ge^et bi§ ^offgetid^t

an f>\9 in bie OUpn S9efe, bie Z)kptt Se! ab 6i« in bie &üppn,
bie aBn>>per uff bi« tegen (gegen) bie (gif (@id^e) cor ber ©e^en»

bürg, bie Sit owr bi« in bie Jffiii^ptT, bie ®u^)^>er uff bi« in bie

Stjbefe SÖtet (Bydyckenbecke), bie 2;^befe ©ee! (Eydyckenbecke)

uff toente (bi«) bt\f ben Stein, ber W^ bem Änne^enberg fte^t.

5!)arin binnen in bem ^offgerid^t bar mog (mach mm) innen

richten oüe gewottlic^e ©ac^cn ftb«r fjafö unb ®au^.»)

ÜJorbimtcn foü man ^aben SSurgmaf (borchmate), S9i«r unb

9rot mtb (^etoiäfU alfo fd^n^av al« }U Sennrp, . eine Sßag (qoart)

^er »or bre»> iD^utreten (moercken.*)
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Sut^ foB man ^a6«n in bem f>offgeti(^t einen geft^ttotenen

.^off«-ÜRanit iß einem 9?id^tet, unb einen geft^tcorenen ^off«»ÜKann

ju einem Rannen (honnen.*)

©itt aaöf ein §off*gut feil (veile, so in dem houesgerichte

velle), ba« foö man btelj Öierid^tete feil bieten ben teerten ßtben,

ben |>off8leuteu unb bann 2Weinem fetten. 9(u(^ \o mag bot

Sohlet (soller) fein Stb toibentmb einlijfen mit 5Red^te, ba« au8 bet

Sollten (sollen)«) gei>Ii§en ift.

^üdf l^aben bie fßialixdn ^onfd^afft (bontschafft) Stecht in

bem ©onbete«,^ fo »»an bat ein (Scfet (eckeren)») uff ift, fo wann»

e^e ÜRetn $err feine (Scferfd^ttein abtreibet, bann fo mBgen bie

Salbrelet i^ten 33afel») ungefd^olben unb ungefd^utt*") uff ba« ®on-

beten treiben, aud^ fo mögen bie ©albtelet ^onfd^afft in bem ©on»

beten ^olen ungefd^utt ©inbbteden f>oI(},^^) fitbftöcfe,*») 30""™*««

unb ^ol^, bad 3a^t unb Xa^ gelegen ^at. SEßete ei aaäf, ba§ bie

Salbtelet 3"ttWet:^oI§ in t^rct 3?ot^ bebutfcn (mit behoueden),

bann foB man innen (i^nen) ton ttegen ÜReine« gnebigen fetten

$ot| aud bem Sonbeten geben. Slud^ fo l^aben bie 9Bal6tefet

einen SEteibtteg (dreffweg) in ba« ©onbeten mit i^tem SSafel unb

einen gu^ttoeg (dreffweg) über ben Äteljenbeid^ (kreyendyck) telj

bti 3tif(^en hatten UBei bid in bad ®onbeten.

üud^ fo^at ber dufter ju bem ®tein^au« in bad ®onberen

dted^t aud bem äo^Ibufd^ (hollbosoh) ^eibmaten > 9ted^t (heidtmal

recht), 1») gettetbote,!*) jttxij ©d^ttein (Scfet« unb Setftftocf.") au<^

fo ^at bet ivufte 3)ea (datt wüste dall) jne); <Sd^ti>ein 6ctet«

unb t^etotbote unb <Stten>ung aud bem ©onbeten. %td^ fo l^aben

^engftwett 5Red^t in ba« »Sonbeteu ju ^uten einen 2;teibt»eg be^

bet ffia§etfd^8^)J>en (watterschoppen) übet beu Stugbetg (brngge-

berg) bi« in ba« ©onbeten.

ättd^ fo fott niemanb 3id^ti») obet Utt^eil »eifen, et feie ein

ge^ulbigtet ÜRann (ein gednldich (!) man), beffen follen un« bie

übet bie Sele eine ma^te ®id^t ttagen füt bem fi^enben ®etic^t,

ba§ man bi§ oon Xttetd ^et fo bettelet ^at.

5Di§ ift bet $o»e8leuten 5Red^t übet bie «ete. ©it ^off«»

(eute übet bie Sele ttit belennen*') unfetem fetten 18 ÜRalber

^abeten aBe 3a^t aud bem SRatfd^eibt unb au« bem @a(fd^eibt

16 SKatI Solnifd^ min jtteen 3öb., bafüt ift e« unfet eigen Srb,

bietvei( bie Sonne uff unb niebet unb (nns) untetge^t, »ente fo lang

Uli mit ime bie ®utben (galde, @älte) geben unb bejalen fönnen,
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fo ift e« uttfer eigen ^ro^|)er ISr^gut nun unb ju (ouoh unio, Aü6f

bt« ju) ben ewigen Siogeiu t)e« fo Belennen ttir bem Äeliter ju

ber ©uvg ein ^av Werfen (herscheu), "*) fo luanne^e e« ein öoß

ßder ift; fo icait e* ein T;otb Scfer ift, eilte (?(efc^ Sein«. 3lu(^

fo »on e« ein ^erig *') ift, bomit fott er un« lagen bejie^cn (be-

teyen)»») unb et fofl ban bat fein ^ufogen (tosegen, einreben) ju

^oben. 3fu(^ fo befennen »it unferem fetten ju ber ©ei^enbutg

eine gteifd^>?3ubbe (fleischbude, gleifc^bütte), bie bawig (buwig)")

iju polten, bog fie na§ ^olte mit feinem ^idel (beckel).") gort fo

mögen toir SOtordgenogen ou8 bem SWorfd^eit unfere ^ole üPager

(hole vate)*') batoig :^oIten wtb 3'«nner^olft, B^un^olfe ungefc^utt

nemen, rin jeglic^ nad^ Serlauff (nae sjrme Verlagen)»*) ber (Srb=

guter. 3n bem ©alfd^eibt unb SDlarfd^eibt bie foQen jufammen bie

5Ieif(i^'®ubbe bortig Rotten, bed fo ^oben ttjtr unferen Ferren mit

eingenommen öor einen Stben, bo§ er mog mit ufftreiben öor

efnen 9)2ardgenogen a(d fo oiU ald ein anber SD^ardgenog uff^u^

treiben pfleget, barumb foQ und SOi^ein $ett alle gewattige (Sachen

unb oüe ®e»alt abfteüen; ob unfet einer bem anberen t^etc @e=

toalt, ober öon 3emanb anber» ©ertolt gefc^e^e, ba» foü un« mein

|>err abfteüen. ^uc^ fo »an fältln $err feine- Sd^toeinc abtreibet,

fo mögen toir SD^ardgenogen unferen ^afel ungefd^olben unb unge<*

fc^utt ufftreiben. ünöf fo foQ 9liemanb fein i^utter ober $0(4 ober

aüäf $eib**) »on ben $off«guteren fuhren uff anber @ut, ei feie

benn mit SKeine« fjerren äjißen, be8 foüen un« bie Söalbrefer

^off*[eute eine nja^ire ®ic^t »or bem ftfeeuben ©eric^t tragen, bag

man big attetoege von ällterd alfo ju oerjelen pfleget.

In einer älteren nd. Gestalt findet sich das vorstehende

Weistum schon gedruckt bei Lac. Arch. 7, 268 ff. Gleich-

wohl dürfte der Abdruck dieser hd. Uebersetzung gerechtfer-

tigt sein, da sie einige richtigere Lesarten liefert; mau vgl.

namentlich „par Lersen" und „gehuldet." Zur weiteren Ver-

gleichung sind die wichtigeren Abweichungen des nd. Textes

mit Antiqua in Klammern beigefügt. Es folgen hier noch

einige Erläuterungen, welche diesem and jenem Leser will-

kommen sein dürften.

1. ungebotcne Qitxiä^U fiab bie )u 6t|ttniten Qütm xtgüm&iii

»iebeite^ienbtn ükitc^täft^uiigeri, gu bcnen nic^t eingeladen (geboten) »uibe;

gebotene bagegeu ^igen bie, weti^ gu oeifc^iebenen 3(iteu unb wie ti bie

Uni)Unl)e gerabe n5t^ij machten, atibcTaumt würben uitb bei benen eine Suf-

forberung Statt fanb.
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2. i^onne. Sounetijett g^xlt für alle {(cric^tltd^ $anbtungen; Um%tx

aii bii @snn<nuuter^ang würbe tein (Skric^t ge^gt, RA.. 815. Xnt ^figfteii

iMT bie (8(rt(^töfi|}uiig bei fleigenber (tüntmenber, Don @tetuen VI, 1780)

'0onne. ^n Urt. hti ^96. txä). S. 34 wirb eine ^Si^ung jum X^eil beS^tb

ali unjtatt^ft bt^tidintt, »eil „bie Sunne oaii betn Hogeften nebetgegan'

gen naS."

9. &6er $bI4 uub fbandi: biefe nit^t ^)t|{ge ^jeiAnung be< oein'

liii^ (BerH^tea »iib aud^ RA. 873 angeführt.

4. SRuireten. JBalraf »ent SRiivgen eine Heiae äßiluie, roorauf biebrei

Äänige geprfigt »oren. 3" "«v Wittt be« 17. 3^. fam fle außer öebrauc^.

(JS fdjeint, fogt SßJaltvaf, baß bieä bie niten mauriculi gewcfen, moDon in einer

Urf. btä ÄBtuer (Jtjbifd^- 3'^iebric^ 1.974; „mauriculus seu niger thuronensis

unufl pro denario compiitatiis etc." 'ütait) ®eib. Urf. 969 erhielt ein ©rief=

träger ffti jeben I6itef, ben er oon Abln nac^ Seftfaten brachte „aan ber mile

bie cotfc^ morc^en" $orto.

6. ^unne, a^b. ^unno b. ^. centenarliu mar eigentUcb ber $or|le^er

eines SentgauS ober ber unter bem comes ße^enbe Stifter. Später bezeichnete

e« einen ®eri(^fäboten (nuntius, Säauerfro^n). Sie SKSrtift^ gfonn beäSlantenä

mar ^unb, waS beutn<i^ an ben urfprängtic^en Stgriff ein<4 SSorßt^rS oon

^mtbett^en erinnert. 'S>ix llt&tt ^nnb mar aber ebcnfaKS fd^n }um Sauer-

fto^ ^robgefunten; »gl. Urt. uon SQetter in ^artort'ä äBetter @. 54 unb 55:

od mögen unfe norgef. borgere . . er ^eirbenlon (§irten(o§n) utpenben mit erem

^unbe; <B. 57: roorben nnfem ^uitbe einige panbe geweigert u.
f. m.

6. 2o(e i|l großer öof, ^auptgut; ®o(er ber 8«|l^r cine3 folcben.

*»eibe ÄuSbriMe galten nac^ ^tt^auS mif ju Anfange ^. 3^. in ber dkgenb

»on ^Oiaidm. ^it ®oIe »ai aucb «Sotjtette in (iebtaut^; nal^d^inlicb ift

eole aus Saelflebe {2m. Si4 1, 106) Dertürjt anb »erberbt.

7. @ouberu, Sunbern iß ^figer SQalbname unb bej<i<^net einen

au8 ber Söotbemeine abgefonberten 3Bo(bbillrict. Sei ®etb. UrL 173

^igt tS : incedua BÜva que vulgo Sundere dicitur. SuS bem @unbern aI4

gefegtem $oc!^n>e na^m ber Sefi^er fein Saii^I}; ogt. <Bt\i. Urt. 129: ad

edifioia ourie fUi bei Sage oerfci^iebenei mii betonten @nnbein ocrmute icb,

bog maac^ IBäRKi biefen Kamen ev^iefteu, »et( fie im 3übut be^ ^ofti tagen.

@uttb füi (gub fledt OJK^ in ©uitbipig.

8. (S4ei, (Sdcien, n. bejei(^«et, rote got^. atian, i^vuiit unb fptcictt,

rote ag[. äccin, bie ^xniit bei (Sic^e, cottectio (Sid^tma|l. Stußeibem ^at ba«

fBoit im mttb. aucb bte Sebeutung ÖicJbmatb, fo ®tib. Ou. 1, 125: enteren.

SBemt ^utt iSkt (Cic^O uxibäc^ i^, \o t{t baä Snbequemuug an iüH/d; baß

c3 fiU^ei^iK \SiifiÜJi) nat, le^it unfei baut (^ndjeder), »elc^m atrau (Stn^)

abgefallen ifl.

9. 8Sa[et, eigentlich gortpflanjung, Qaiit, tote • ito4 ^tutt in: be ti

tei fafet oerboroe«; bann 9lacbtommenfc6oft (soboles^ ^ter oon fetbUgejogenen

©(^meinen (fctftraibt); ogt. ?ac. Ar*. 7, 330: »aftloeiten up ber mtHen getieifet.

10. ungefc^utt, nngefc^Sttet, mtgepfänbet. Sie^, »etdje« unberechtigt

ein 2futtci fufttc, rouibe ge^c^ttct, b. ^. inSefcbtag genommen, biä bte Straf

erlegt mar. 1)« Äuäbiucf fc^iltten, abfpericn, eiinneit an®c^fttt, ®<ftH}6rett

jum %uf^alten bes iiSafferd unb an engl, to shut, oerfcbließen.
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11. winb6vctcn $>(}, fonfl aat) miCobtak, ri"^ ^umc, wtldK ber

®tunn»inb iiiebergcbToi^n ^at.

12. SrbflBcfe, meßf. flukn, fmb bie nac^ btm j(6^aiKn jitrAcfgeblie«

btnen S&uxiüfädt eincd :6aumcS.

18. ^eibmatcn, t)crraut^n($ für nb. ^ibmab, balStfi^n otcc^dinä'

ben btd ^ibetrautS.

14. IJcueibotc, nb. fui^ibopte, Mitangt bie (Srsfinjuitg ^ot}, a(fo ^ot}

jum fäi66ten, ^ranb^ot}. bSttn, mäit. bauten t{i buotian (beffein) unb Gebeutet

aud^ fjfeu« anlegen unb miter^Iten; vgl. Xeut^. boeten. oupifladtn; engl, to

beet (b. If. to feed) the fire.

15- fiei^floct, Sttxftoi mag ^iei, »ie Sac Si(^. 3, 271 ein getoiffed

Deputat Snnn^ol} bejeidjnen, »e((^8 bei Sonei fQi SBei^nad^ten au3 bent "Battt

}u l^Ien bered^igt loai; eig'.ntdc^ ijl aber Keift^od ein biäei Sanmßotf ober

^Saumpamm, mit toelcfieni am S^rifltage ein gioOcS ($eflfeuei auf bem Sötxlx

untet^tten würbe; cgt. MBtr. 2, 210: arborem in nativitate donüni ad

festirum ignem.

18. 3i(^t, (Sicftt (ju je^n) (ErtUirung, 3'U9'"a"8fage.

17. befennen, juerfennen; togt. f}. 3>ortm. 4,290. 291: btfonteu ml)

op bat tooerfK^t bre^^uubert "gutbene.

18. 8erf e , ©tiefet ; ogt. 8oc, «rcft. 3, 254 : equ terjjen ^oll} = ©tiefelblocf.

19. «eri§, ?ac. «rd^. 7, 850: berufe; ib. 7, 270: bereifi.' (S8 ifl

gleiten @tammee mit aXiirt. (SkrifS (Jb^Ientlein) unb nie biefeS au8 rifen,$tc.

oon rifen (fotten) gebitbet. 3)a8 be» in Seriß bejie^t fiä) auf ba* beim Serbum

berlfen auSgetaffenc Objcct, ben ttrbboben. SSeriß bcjeid&net iu uuferen SSeiä-

t^iimerit baä locnige con Sic^etn unb ^ilcbelu, »clc^ü beim ^\fi\iiUqvx ber

äBafl bo(^ no(^ auf ben (ärbboben „rifet". 3Stan vgl. b'ad anS berifen ent«

fianbene brt^In (XbfaOen M Obfted) in ber Ißfter 9Rnnbart. ^ieruac^ i(t

bieMA. 6, 18 für (c^tereS angebentete iBejic^nng }um frau}. bri«er abjim^ifen.

Sgl. beri« (? btriä) im mnb. SSb.

20. (offen bcjic^en, nb. bctcijen, bebeutet: gewähren tojfcn, mit grieben

tajfen (,fo f(^n §ott^uäl, ocrfebenen. 68 ifl Si^nonijm »on betemen laten

unb befagt in nnferer SteKe: mit einer firi'rberung, tsie ein ^ar ®tiefet, eine

tSr(af(^ Sein, oer^fc^onen. 9iur einen ein}igen %eleg au8 £tteren UrL loeig iii

für biefc anffallcnbc Skbcutuug beä betein onjnfil^ren; er flc^t @eib. Urt. 992:

mcq brocf^fftijdb geworben iä fa( ncijmant oor ben aubercn bpbben mib bor-

germejler onb racbt mebe bete^n toten.

21. bawig für banig, nb. bnwig, bauüt^; bonig ^tteu, in gutem 3u<

{taube Ratten.

22. ^irfct, nb. ©ccfct, HJStet. 3Jlan »erpe^: baß fic noß ^tte ba8

gfteifdf) mit feiner ?Btct = baß bie fjteifd^bttttc nic^t rinne.

28. ^ote 8o6er, nb. :^ote »ate, 5o:^te gfäfTer. 3)€r ?(eona8mu8 ^oljjt

i|l in 9ki8tiim(rn bei ^^tm gewS^ntic^.

24. na({r $ertauff. Offenbar ^t ber Ueberfe^r bie oerberbte ^teBe

ntt^t Derfkanbcn. 'Jtan (e[e ben nb. Xe^t: nae fpme oertangen (Mrtögen). 2>ie

(für ber) erffgucbcv iu bem ®atfc6eit u. f. ».

25. §cib, wie nodj ^cutc märt. l)eb, m., ^eiocfraut; fonfl §ei6e.

F. W.
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Tiai ^fgerit^t auf btm 9Ro36t(c^ mar bad &tüd)t fflt Die $t9en6uT<),

nut tiag baS l^trfc^fttid^ vSd^tog uttb bic- unmitt(t6ai 'baio. '{jc^Srigc S<^to^

fici^it boDon tjtmiett unb einem 6((oiibcrn ^uigict^t uiitermorfcn genxfcn

fein »irb. Ucbtr bi( 6i3 3U1 3Ritt( bcä 16. dStl^Tl^. beflanbenen (SeriAte im

9mt ^e^tnburg itnb bie bcabflcfitigtcn Scnbcmn^en crfa^rcu mit baä Qknau(|tc

burc^ bad Srtunbigungdbud) doh 1555. ^rjog äSJit^tm ticg, ali tx (ine noK

Qkric^tdorbnung einführte, in bcm genountcn ^a^xt butt^ eine Sommiffton bcn

bissigen @tanb itx &txi<i)tt in feinem Saube unteifuc^n nnb fic^ Sorfc^töge

für SSereinigung (Union) oon tteinereii ^nxi^n }u grögeren mcu^n. 3)ct

barüber erflattete Seriell ftubet fidi in einem «anbe be8 ©taatäarc^ioi* ju

SXIffetborf: „Suc^ bet im ^n^x 1555 befc^^ner Srhntbigung im grl^flent^umb

9txQ oon »egen eined ieben äknt^tö alten ^erfommtn unb ^Hudf k." ^4)

t^ite hieraus ben S6f(^nitt mit, toelc^r über bie 6i8 ba^in beftanbenen (Seric^te

im amt eepenburg ^ttbett. W. C.

„3lm|Jt ©tenberg [©e^enburg].
' 3u atobe our bem SBatee Viij. ÜÄa^. Slnno LV.

Primus articulus instructionis.

Otem feint in bem 3(in|Jt 5)ienberg oier X)ingftue( [®eric^te]:

1. 2. 9tobe [DJabe] out bem Satb, ©tat» (©tobt] unb Öanbrec^t.

3. Öutterfufen [Öüttring^aufen], Sanbrcc^t.

4. (Ifret^cit ©tenbevg, Siirgvec^t.

ßonfuttation unb Setlag.

JBurgenec^t 9?obe ^at fein (Sonfultaticn %ü l^ennc|>, bie Seiiag

ift 10 ataber SKorcf oon iebet Partei.

Sanbgeric^t Otobe unb Sutterfljufen ^aben ir ^euftfart ,;^u

3öennel«!irc^en, unb oon bannen nf X)aDerf^ufen, n>ie in bem %vxpt

•©ornfelt ju fe^en. SD?u§ iebev Norrie 10 ßolfc^ ü)?arcf beifegen.

Sienberg ^ot fein ßonfultation jn 8ennc|5, unb h>irt mit ber

Seifag gehalten, n>ie in bem ©tatgerici^t DJobe, ift aber iu ü)?enfc^en

gebencfcn nie gefc^e^en.

S(t>|>eUation: 3" meinem gnäbigen ^errn.

Union: ©ooief bie Union belangt, ift bebac^t uf SBotgefallen

mein« gn. $erm [oorbe^altlic^ ber ©ene^mijung be« Sanbe«^erm],

ba« @tat= unb Sanbgerid^t ju 9Jobe ju uniiren, bn>eil gein fonbertic^e

Sefc^n>erung befonben, ußer^alb [aufgenommen | ba§ fte oerfd^etben

[oerfc^ieben] Sonfnltatione« ^aben. ©leic^fal» auc^ bie grei^ett

Sienberg unb iJutterf^itfen gu ^anf [jufammen] nfi fc^lagen, mit

3ut^un n^ ber Sienberff eine« ©c^effen, in Srn>egung baß ju ber

Sienberg gein ftfeeub Ocric^t ift.
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Secunduä articnlus.

3tera bae Surgergerid^t ju SRobe njtrt mit 10 Sd^effeit

befleibt, baru| atjeit einer ju bem Surgerraeifter gefaxt, toetd^er ba8

itoeite 3or jtt einem SRid^ter unb- ba« britte 3ar rtiber unber bie

©emeinb unb hai üierte 3av »viber junt ©c^effeu cerorbnet toirt,

unb gefd^td^t fold^« alte« burd^ bie ©emeinbc. ^onbfc^oftcn: ®etnt

geine. @erid^t«ic^reikr tft auäf mit «Sd^effc. ^ott [®eric^t8t»ote]

:

tft ouc^ ein gefc^rtoren ®ott.

3tem Sonbgerid^t SRobe ^t 7 Sc^effen unb einen eignen

»ereibten JRic^ter. Surfc^aft: ©eint 3 öurfc^oft, borinnen foJDoI

öurger« aU Sanbguber [-guter] gelegen, netnblid^ 1) Öorbecfer öur»

fc^oft, 2) 9«berburfc^aft, 3) Dincf^ncffelb. ®erid^tfc^reikr: ^t
geinen ©erid^tfd^ieiber, fonbcr fc^reibt ber ©tat^c^reiber. öot: ^at

einen »ercibten SJotteu.

8 u 1 1 e r f u
f e n. ®eric^t«^)erfonen : ^tem ^ot einen eignen »er*

elbten 5)?id^ter, toirt aber i^t beblent burc^ ben SRentmcifter jn öien=

berg. §ot 4 ©c^effen unb einen »ereibten öotten. $ot geinen

®eric^t«fc^reiber, fonber fd^reibt ber SRid^ter bofelbft. f)onbfc^oft:

^ot 4 ^onbfd^aften 1) ^oen^egen, 2) erb«toe, 3) ©otogen 4)

Solbedt.

^ienberg. SRid^ter: Otera ber SRic^ter uf beut $of«geric^t

3)?pe^b(e(f ift ouc^ SRid^ter in ber grei^eit Sienberg. ®d^effen:

Seint in ber öienberg geine ©tbeffen, fonber iüeifet ber gan^ Urab«

ftaub ber ©urger, ipetd^er ungeuertid^ 5 ober 6 feint. (Merid;tid^reiber:

^oben geinen, fd^reibt ber JRentmcifter bafelbft. Sotten: ^t einen

»ereibten Sotten, ^onbfd^aft: i)at geine ^oubfd^aft.

Surfvrec^ : 3tem ba« gau^ 2lmpt Sienberg 2 gencrat »ereibte

Suriprec^.

©eric^ttic^e SJerfeüc in beut j?oufeen 'ämpt Sieuberg.

Urfunb ober 3(nfVi^<*''^: ®'^t "''>" '" ^<** ÖJeric^t pon

ieber Urfunb 1 2l(b. Sotjd^, unb bent Sotten 1 ?l(b., ^aben bie

ißic^ter nic^t«.

Iperrurec^t ober Söette: 3n bie SBette üitnf 3Karcf uf

ddm't, unb bjtr ba« ®eric^t abjutegen 6 2Ub., njeld^er 2 ber JRic^ter

unb 4 bie Sd^effen ^aben.

Äoramer [Seid^togna^mc] ober beffen Sntfefeung: $at

ber atic^ter »on bem Sommer, ond^ Don betn (intja^t 2 JRaber

2l(b., bergteic^en aiiäf ber Sott.

4
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JtUerlci i^ennen: *an ren gerichtlich 3^<n gebärt tan

@nic^t 1 Hib. Qoiidf. U^^lb ü^eric^te ift i^eht icnt«rßc^e Sr-

(onung bet 3^i)^ ^o^^-

^efiegeiun.q ta Sriroe: :pat ein jetcr äc^effen, fo bie

^ejiegelung in cem ^urgetgeric^t ^ o t e t^ul, 1 Cuart fBeind mit

gefc^ic^t gemeinlic^ burc^ 2 ober 3 3c^effen. ^ur ten ^eiic^tfc^ein

^ben bie St^effen 1 Crt Zaltxi, ober fonft noc^ ©elegen^ ber

^erfonen unb Badfett. ^efiegebntg 6cr Sfctnt ^t gein fiebere [be»

^iminte] 9e(cmtng. ®trt ba» gemein Statfiegel nnt ©eric^t^bncb

in ber Statfifte »ertoart, booon ber Surgemteifter unb ätic^ter ein

3eber einen Sc^Iuffel ^at. §at barübcr [au§eTt>em] u«^ ein jeber

Sc^effen fein eigen ©t^effenfiegcl.

3tent }n Sutt er taufen fi^gett ber ^ic^ter unb bie Sc^effen

beibe bie ©rbbrief, baoon bem 9Ji(^tcr 1 Ort.Jaler« unb ben

Sc^effen i^ufammen 6 älbu« geburen. Ott ©efiegelurtg ber '?anb=

brief n)irt - ge^anblet mit ben Sc^effen nac^ Gelegenheit ber Sachen,

^aben bie 4 Sc^effen ein gemein ©iegel, »eld^ »enwirt teirt burc^

ben elteften Sc^effen. @crit^t«but^ ^at ber Stic^ter bei fic^.

3tem in bem Canbgeric^t 9lobe befiegelt ber JRit^ter, geburt

ime [i^m] baoon 1 Ort Später« unb jebem Sc^effen 1 Eilbus«. §aben

bie ©treffen gein eigen ©iegel.

3tcm HU ber -©ienberg befiegelt ber Otic^ter, unb ift fein

Öelonung wie in x'uttert^ufen, f)at ba« ®eric^t gein eigen Siegel,

öeleib ober ©efic^tiguntg:

Statgerit^t 9?obe: ©erben bar^u Siit^tcr, Önvgermciftcr unb

Sc^effen geruffcn unb gegeben 12 3((bn« (iolfci. S'aiibq. 9?cbc;

§at ein jeber Sd^effen 2 StabcrrtUniö unb ber ÜRic^ter 4 ülb. uitt

bie ßoft. ?utterf^ufeu: $at jeber ©d^effcu 3 3?abeva(b. unb

ber Siid^ter ß 9taberalb. öienberg: 3ft gein (ikbrauc^>.

lajatton allerlei ®uter:

SBurgg. 9? b e : Öefc^iti^t bitvc^ 2 ©d^effen unb bcu ©orten,

baüön jebem ©c^effcn geburt 2 211b. Solfd^ nnb bem Butten ein, bem

9iid^tcr aber nichts. 8anbg. 5R o b c : ^at jeber Sd^effcn 2 9?aberafb.,

ber aHd^tcr 4 3tabcralb., ber ^ot 1 9tabcralb. Sutterf Ijuf en:

®t\6}\6}t büxdf 2 Sd^eff eu, beren ein ^at jeber 3 9tabera(bu« unb ber

•©ot 1 Siaberalb. mtb bie (ioft. SSicuberg: 3ft nit brauc^Iic^.

Uttuerjogltd; >Red;t:

$at ber Siid^tev 4 'älh. liolfcb, jeber Sd^cffen 2 Ulh., ©c^reiber

2 mK ber 5öot 1 iüb.
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Unter^attunfl ber @evic^t«|)erfoneit:

SRid^tev: 5Robe: SBirt ongefe^t utsupra, ^at oan meinem

gitPbigen §ern nod^ ^uon ber <Stat geine Selonuug. ©(i^effeu:

^at ieber ©c^effen Man ber ©tat, fo oft ba« ©evic^t 6efeffen ttjtrt,

1 (Sotfd^ üRorcf. @evlc^t«fd^reiber: $at iflrlic^* »au ber

Stot 9 current Maxd. SJurfpred^: ^oben gein fieser ©elouang.

Äot: $at iartic^» »an ber ©tot 6 ßolfd^ ®ulben uub ju 2 3aren

einen Äocf.

^anbg. Stöbe: Oft ber Sticht er meinem gucbigen f)ern »er»

eibt, ^atiarlid^a u§ jebem ©d^ofe 14','« JRaberalb., fucit 43V« 9'taber«

otbu«. (Sd^effen: §abeu jufommen 7 Solfci^ ®«fben, bie inen u§

bcn Surgep unb Sonbgnbern be« Äirfpef« 9tobe gegeben »erben, tmb

ge^et bie u^t^etlnng berfctben Bulben «mb, unb fo bie an bie ©d^effen

fonp>t, feint fie fre^. Otem feint anc^ gerurte [ernjö^nte] ©c^effen

»an ber Oagt unb i'anbnjercn fre^. @erid^tfd^retber ^at gein

ftaenbe Selonung, vide snpra. Sot ^«t iartid^d 3 Sd^afegufben,

ift ein Schreiber unb fc^a^freJ?, unbeeibt.

Sutterf ^ufeu: f)at ber 9?ld^tcr »an meinem gnebigen

^eru nid^t«. '.^oben bie Schaffen gein ©elonmtg, fonber feint

attein bienftfre^ au ba« ^u« Sienberg, ©eric^tf cf;rciber: f)at

gein ftoenbe Selonung, Sott l^at jartic^ö' up bcm 3d^a% 4

Golfc^ Bulben, ift auc^ »ereibt.

Sienberg: f)at^ber Stic^tcr nic^t«. ©ciHtgetn «(Reffen.

Oft gein (Seric^tfd^retber. 55er Snrgermnftev ',ur Sienberg ift

oud^ Sot, ^at gein Selonung.

f)ofe«geric^te (i^ot. 123. f.).

Otem ift in ber Surgerf rf;af t 9tobc eur bem Salbe ein

:pofe«geric^t, unb »irt in bcn $o»en tsor 9{obc gegolten, gebort an

bo« ^u« aßoeröbroid^ in bcui 3tm|>t Sc^Iebufd^. SBirt gemalte«

einmal, nentbtid^ be« 35ingftag« nacfe Oubitate. f)at einen ^offd^o(=

t^ei^en. ©e^orn borunber «ngeferlic^> 40 ^ofdleute. Sßeip jeber

:pof, tt)a« er iarlic^ geben muß, unb fo einer ftirbt, mujj bie tetfte

^anb fid^ mit bem ^e(jeul^ei-n »erbragen. Grfenueu bie ganfee

^oföleute.

Otem äu 9{emmeIi(^robe ift ein :pof«gcric^t, ju bem §u«

Sienberg geljorig. f)ot ungefevlic^ 30 ^oföleute. Sirt einmal im

Oar ge^atteu, nur burd^ bcn §ofvic|jtcr befeffeu. (Svfcuucn bie $of«'

Icute unc geben Stl^a^ unb Dienft an ba« >pu» Sienberg gteic^

4*



52

aufcern «c^afeleuten. $ot fein ßonfultotiou in t»em :pof«getid^t

ÜWoefebted.

3tem i[t ein ^of^gebiug in bcn tirfpeleu Öutterhtfen u«b ®teiu=

^u«, t»a« iWoepiecf genant, gebort an fca« $u« ©ienberg, ^at

einen eignen 9iid^ter. Seint batinnen ungeferlic^ 80 ^ofdleute. Est

^insdem naturae com Remelichoven.

3tcm i[t ein $of«gerieft gnant ba« frelj ö arm et ®erid^t

^ an ba« $u« öienSerg gehörig. Söitt burc^ ben ^of«fd^oIt^ei§en

»an wegen mein« gnebigen $em befeffen, unb \o ber aSIeibig würbe,

werben bie fementlic^e $of«leiite burc^ ben änn)tman jur ©ienberg

öurbefd^ciben, welcher baruß ben gefd^icfften unb ju bem 3ln4>t be«

qwemüd^ften nemet unb anfteQet. 80 aber getner bor^anben }u bem

ätmpt bienlic^, ^at gebac^ter 3lm))tman einen anbem gefd^icften bar>

^ujeljeu. — ©eint ungcferlic^ 70 ^ofäleute. SSSirt einmal jarlit^,

nemblic^ ben negften Sag nad^ ßuniberti, jarlic^« gehalten, unb fonft

wan e« nötig. — ^at jein Sonfultation an ba« @eric^t ju (5I»er=

fetb, unb ift bie ©eitage 10 SOJar!. — ®ebeu bie ^of«leute meinem

gnebigen $ern jartic^« 2 Sc^efte, :perbft= unb iiied^tmiBgelt, unb bem

^u« öienberg 182 aWalber §abev, auc^ 112 $bner, unb uf Ojtem

125 giger [Sier]. — 3tem muffen bie ^of«(eute auc^ ba« ÜRuIter»

fom n^ ber SO^otten bafelbft an ba« ^u« öienberg fiteren, ^iecon

bie 3(n^eignu« ju fe^en in secundo artioalo instractiouis. ')

3tem 1ft noc^ in bem ö a r m e n ein $of«gevic^t , gnant

ÜBic^mard^ufen [©id^ling^aufcn] , meinem gnebigen ptxn ju«

ftenbig. ©irt befeffen einmal jarlid^« burc^ ben ^poc^greDen jn Sroetm.

©e^oreu ungeferlic^ 8 ober 9 ^of«Ieute barin. "Der ^\ni w'ixt an

ba« ^u« Setter gegeben. Dienen aber bie !pof«leute gleic^ ben

anberu in bem ©armen an ba« |>u« ©ienberg.

«ergifc^e SRitterf d^af t, JRitter jettel [M- 137].

^erman« bon (iort^ufen nad^gefaffeu ©ibwe jit 3)al^ufen in

bem Sirf<)et 5Rpb.

l'anbioll [gol. 142].

Oft gein ^ol.

Slccife [5ol. 145].

©egern bie Unbert^anen (bweil jn ber ©ienberg ein fc^rae

@e(egen^eit unb nit biel Äaufmanfc^aft bafelbft gebraucht Wirt;, ba§

bie äccl^ ein wenig geringert moc^t werben.

') (Sä ijt an btt betteffenben ©teilt niijti batilbet feemettt.
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Union [^wfatttntenfeflung] ber (Sendete.

Slmtman unb 5Rentmetfter ©tenberg.

Sflad^bem ba« ßanbgeric^t ya 5Robe eur bem ffialbe andf binnen

5Rpbe gehalten toirt, fo ift für mife attgefe^en, beibe ®ertd^teren ju

uniiven unb ju eerorbenen, ba§ ba« ®eri(l^t ^infurber mit 7 [v.x\px.

ftanb ba: elff] bleibenben ©d^effen, beren 5 u§ ber 8tat unb 2

[urf^5r. eier] toon bem ßanbe angefaßt fetten werben, bod^ ba% bie

©d^effen, fo an beiben Orten nod^ im ?eben, fuld^ ©erid^t fortan

famenber §anb, fo lang fie im geben, befleiben fotten, unb wann fie

biß nf 7 [urf^5r. elff] tjerftorben unb ean fold^en fieben [urf^sr. elffen]

einer affgain würbe, ba§ aföbann u§ ber ©urgerfd^aft unb u§er bem

\*anbe, wie öitrgcmelt, genol^men werben fetten.

2Öir ertennen au« biefer Slufjeid^nung bie iBerfd^iebeu^ett ber

©ürger» ref^5. ßanbgerid^te unb ber §ofe«gert(^te, bei i^rer engen

S3ejie^ung 51t einanbet. tJic (enteren Ratten nur bie $ofe«fac^en ju

beforgen unb würben metft eon atten $ofe«= unb ^ufenbeH^eru befe^t (mit

entfd^eibenber ©timme befuc^t). tJie Bürger» unb ßanbgertd^te l^atten

bie eigentlid^en gerid^tlid^en (Sntfd^eibungcn im engem ®inn, jum

2:^eil felbft bie ßriminotgerid^t«barfeit unb würben eon einer änja^t

au« fämmtlid^en $ofe«befi^em genommener ©d^cffen befe^t.

Da« SBei«tl^um t5on Pannen i)abe id) im .3>''fiten 'Jiad^trag

5ur ämttid^en ©tatiftit be« ©tabtfrcife« ©armen (©armen 1873)

S. 27 ff. be^anbett. Da« urfprtingtid^e SBJet«tI;um eon SBid^Iing«

Raufen war frü^jeitig eevioreu, e« WJtrbe burc^ ein neue« erfe^t,

weld^e« mit bem eon Schwelm faft wörtttd^ itbevelnftimmt. SSgl.

ßacombtet« 2lrd^lt>, fortgefefet eon $arte§ VII. ©. 281 ff. W. Q-.

4. SBet^t^nm tion @IIierfeIb.

Vlitttttttttt tfon a». ereteliu».

Der l^eutige ©tabthreiö (Stberfetb, mit ?ru«na^me be« ^Ritter-

gute« 33arre«berf, bagegen mit (5infd^Iii§ be« Äird^f^5tet« Äronenberg,

bttbete im üßittelalter ba« Xenritorium einer erjbifd^8fltd^4ölnif(^cn,

f^5ater bergifc^cn ©nr»], ',u welcher ein Oefonomie^of mit abt;Ärtgigen
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^ufen (©aueritgtitern) uttb Äotten (fleinerett JfiJo^nunqen mit utiBe=

beiiteitbem Sanbbefi^) fle^örte. 3n ber üKitte be8 Sejirfe« log bte

mit SBalt unb ®t«bfn befeftigte S5urg, im 9Jorben grän^te baran

ber Oefonomif^of, Sti^^of genannt (etnja jwifd^en <Sd^n>anenftro§e

unb Äerftcn^la(5); au biefe« fd^Io^ fic^ eine Siefe, ber ^eubrut^;

bonu folgte ein gto^eö Slcfetfetb, ba8 Sitl (begtenjt burc^ ben 3Kit=

fer öac^, bte ftloöbo^n fammt i^teu gottfe^ungen bie jum ^B^ften

unb bie unterfte ÜJiirfe); auf ber anbern ©eite beä ^eubrud^e« ge»

^Brte ber ^oflam^ («rfprünglic^ Kcferlanb) mtb bie ^ofau (eine

ffieibe) jum unmittelbaren ^ofgut. Sil« SBalbung befo^ bie Streg

ba« noc^ je^t fo genannte öurg^olj unb ba8 ©tteit^olj (leitete«

im Sejirf »on Sronenberg). ©ie 3n^aber ber ab^öngigen $ufen

(msinsi), Weidet in gon^e, T;albe unb 33icrtcfl^ufen get^eilt »oren,

Ratten on bie ^errfd^aft beftimmte @elb= uub ll?aturolabgaben \\i

liefern unb mußten beim ©ouen be8 ^errfc^aftlid^en ?aube8 fowie in

ber Srnte helfen, ^oljfu^ren für bie öurg t^nn n. bgl. ©ogegen

tooreu fie mitbered;tigt an ber gemeinfd^aftlid^en üKarf, -bie f)anpU

fäd^lic^ ou8 SBolb beftanb unb auf ben im 9?orben uub ©üben ge»

legenen ^8^en bte Orenje bc8 5territorium8 bitbete, ©a^cr würben

fie auc^ bie 3Äorfgenoffen ober ®emorfeubeerbte genonnt. 3" ^<^-

ftimmten Siagea im öo^re »erfatntnclten fic^ biefelben unb hielten

unter SSorfi^ beö ©c^itltljeiß ober eine« ^errfc^aftlid^cn ©eamteu ein

§ofbing ober ^ofeögeric^t ai: bei biefen würben bif Slenbe»

rungen im $ofe8befi^ angejeigt unb bie bomit tjerbunbenen älbgaben

feftgefteüt, ti würbe bte gelb= unb SBolb^jotiäei ge^anb^abt u. bgl. m.

jDie SRed^te unb 33er})flic^tungen ber ^ufenbefi^er, fotuie bie ber

Äötter, regelte eine gegen ba« Snbe be8 15. -öa^r^. niebergefc^riebcne

Urfunbe (ein fog. 3Bet8tl;um), welche bei jeber ©ifeung be« §ofe«'

geriefte« ju Slnfang oorgelefeu wttrbe. ©iefe 5ßerfaffung beftanb

mit ben Sßoblficationen, U)e(c(;e bie beränberten ^t'^ntftönbe ^erbri^^

führten, bi8 juut 2litfa«g be« gegenwärtigen Oo^r^unbertö , aut^

feitbem ouf bem ^(a^e ber "1527 obgebronttten -öurg burc^ "^arjel^

Iterung eine Slnjo^l jufantmen^öttgenber 5EBol;nuugen gebout »ar, wel(i^e

mit ber fd;on früher uebeit ber Surg entftaubeneu grei^eit ben Se=

ginn ju ber Stabt bifbeten. !5iie ©cnoffenfd^aft ber ^ufenbefi^er

ober ©emarfenbeerbten befte(;t fogar uod^ ^eute a(«i On^aberin eine«

6o^itol8 unb gewiffer SRenteu unb ift int .Jöcfifee be« 8[rc^>io« i^rer

23orgönger. 3" biefent gehören utel^rere Sänbe, »elt^e bie "proto»

foüe ber §ofe8gerid^te ober bie Slufjetc^nungen über ben SBed^fel im



55

®runbbefi| (bte fog. 3Setjtrf>t»büd^et) enthalten.- Sflad) ben in ben«

felben befiitblid^eu ^Jltebetfd^vifteu, fohJte narf> einet Stbfd^rift int

jDüffetbovfer <3taat«atd^it3 [herausgegeben t3ün Sacontblet im 2ttd;it3

III @. 281 ff.], loffe id^ ba« 3öei8t^um oon (Slbetfelb ^ier nod^

einmol obbruden. ä"""!^ aber t^eile idf bie ©tetten aus bent (5r=

hinbigungdbud^ ber@erid^te oon 1555 mit, butc^ welche toir jugleic^

über bie ©inrid^tungen be« ^iefigen li^anbgerid^te« belehrt toerben.

[gol. 57] „2lntt Gloerfelt.

3tem feint bie oerotbettte ^em unb 9t^ete (SJöt^e) ju (5Iöer=

feto am 7. üKeV änno LV angefomeu, unb »an bem Stmptmau,

JRid^ter unb anbeten ©erid^t^petfonen ber Drt »evmog iret ^abenbev

Snftruction etfunbigt, toie oolgt.

Primna articulns instructionis : 3ft im 2lmpt (§(öetfelb ein

Diugban! [(Serid^t«banf b. ^. ©etid^tö^of], nemblid^ binnen dl--

oerfelb, !i?attbted^t. Darunber gebort ßronenberg, gilia in Cr(=

oerfelb. — ßonfultation gef^id^t ju ßreu^berg. (Sibt jcbet '^Jartie

in ber ©eilag 3 9?abergutben unb »erben ba^iu 2 ©d^effen

»erfettigt [nad^ Sreu^berg abgefenbet], bie bafelbft 3 (Serid^t«tag et-

fd^einen muffen, be4 Utt^eit* emjatten nnb bie ©d^effen ju ßteny=

berg nac^ ©elegen^ett bet Sad^en oergnugen [bejahten]. 3n Stoff»

nung ahtv be« Urt^ei(4 gibt atid^ jebet ^attie 3 9tabetgulfcen, bar»

oon bem 9?id^ter bet beft Mennig, obet ein ©oltgulben banjor, ge»

burt. SBe« aber iit 3?et^5fIeguHg bet ©d^effen an bet etftet 53ei=

lag mangelt, mu§ jebet ^attie uad^ Slboenant [(«Jebü^t] enttid^ten.

Slppellatiou: ad principem (an ben Jüifften).

Union: uon habet locum [ift nid^t t^nnlid^].

©etid^tfd^teiber: ift gein.

Sotten: $aben 2 Sotten meinem gnebigen §ent »eteibt,

einen in bet gtei^eit glöetfefb, ben anbetn jn Stonenbetg.

Oaettd^tlid^e SJetfeUe [®eti(^t«fofteu].

Utfunb unb 3(nf?5taid^: 3ebe Uthinb ift 2 JRabetalbu«,

^alb bem JRid^tet unb ^alb ben ©d^effen.

^etnted^t: bie gro^e 3Bette öunf Stabeviitarc!, bie Keine

SBette obet Sebntt^cil G $RabetaIbuv>.

Ä m et [Sefd^lagua^me] obet bcffen öutfafeung : §at bet JRic^tet

6 9tabetalbuö, bet Sott 1 i'Rabctalbu«, bie ^atticu feien obet ge»

erbt ober nit.

SlUetlci 3e»geti: 95an. iebem geti^tlid^en i^engen 2 JKabet»

albu«, ußetbalb be« ^mpt« ift gein ©onbettor.



Sefiegetung aüer(ei ©rieoe unb 2lcten: ©ebittt bem Sitc^ter

6 ilfabeiaibuö unb ben Sd^effen 6 3iaberaibud. Seftegett ber

3?i(^ter neben ben St^effen nüe ©rieoe unb Sieget. §at tafl Öe*

xiäft fein eigen 8(^effenfiegeL

Da« @ e t i d; t e b u d^ toirb burt^ ben SRic^tev aUcin eerwart.

T^tceit biß an^er flcin eigen ©erid^tf(^reibet getrcft, ijat man

mit bem 3iic^tet fic^ be« Sdbreibloit« mfiffen cergleid^en «nb rnxv

bie Sefiegclung 12 Sitbii? bejolen ut supra.

Scieib ober 33 efid^tigung: Die Sd^effen, fo ju bem

Seicib geforbert toerben, ^aben gein fonber Selonung neben ber

Soft, ber S3ct ^at oon jcber ^erfonen 1 Stobernlbu«.

lajation allerlei ®uter: ^at ber SRid^ter t>ur bie S3e»itli»

gung ber '?enb [^^fänbung] 2 Stoberalbu«, unb bcv S3ct, bat er ftc

gibt 1 9iabcralbu8. Otcm ^at ncdb ber 9tid^ter in ber Jajattcn 4

iRabcrüIbu«, bie «Sc^rffcn üon jebcm (Soltgulbeu 8 9{aber^aller unb

gein CSoft. 3tcm ftaen bie Srb^enb tia^ ber layation 3air nnb

lag, aber bie jercube '?enbc 3 lag unb bie aubcre bcu'eglicbc

^enbe 14 Sag. <So aber bie '^enbe nac^ ircr gebnrlic^er 3«'t

oerlu^Kc^ werben unb bie Überlieferung oan bem ©ctteu gcfdii^t,

gebnrt bem Sotten cur fein ©elonung 2 5RaberaIbu^.

SO ei. ober (5nburt^ei(: $at ta« ®erid^t 2 9tat;evalbn*,

n?crben burd^ SRi^ter unb ©d^effen jum falben I^eit get^eitt.

Unoer^oglid^ 9?e(^t ober 9ioitgebiug: äBitt aüeiu

einem ufelenbigen umb ©d^ulb unb SBiberfd^nlb, iBevbienft unb *^oen

[?o^n] jugefaffen aber niemant« mnb Srbfd^aft; unb gefd^ic^t fclc^«

aüe« mit Confent bed 3lm^tman«. $at jcber (Sd^cffen unb Sot bafon

alle Jag 3 Staberatbn« one Soft, unb ber Stifter alle Tag (5 $Ra--

beralbuö. • ©leid^ermogen »irb e« aüä) gehalten mit bem "Jicitgc»

gebing, fooiel bie -SBelonung antrefft. ®erben aber bie 5?oitgebing

gemeinlid; in biefen Sad^en gehalten, nemblid^ mit '^eeien unb ?c.

gen, C^raoen [®räben] unb ^agen [ik'rjäunnngcn] unb über boibc

l'V^am [^^eid^nam].

Unber^Itung ber (5)evic^td^crfoncn.

Sticht er ^at jartid^« 4V» Sd^a^gulbcn unb. eine Steibung,

ift auf^ mit ber i^rau Sctier« [Slgneä geb. Scbend eon ^tiebeggen,

SBittt?e ^einrid^ .ftetteler«, bamal« 'ißfanciu^aberin be« Slmt« (älber^

fetb] ber Selonnng t;alber jufrieben.- 3tcm gc^ct baö ©d^effeu'

amft unter ben ^ocen [^ufen] nmb unb f;at jebcr Sd^effen jar«

lic^ö 1 S(^a(jgu(bcn
, fo er onr einen anbern bienet. >^ft getn



®ex\cifti\dfxeiiex, ber^db auä) fletn ©elonutig. 3tem ber 39ot

Hü @(»5erfetb ^at jartid^« neben ben flertd^tüf^en SSerfeüen 9 ßolfc^

(Siutben unb ounf SUcn 53urflerboid)« [Sfirgertuc^«] cur bteÄtetbung

unb umb beti @{^a^ [bie ^ofe^abgoben] ?m beeren [ergeben] 4

©d^o^fiutben. ütem ber 53ott ju Sroneuberg ^at lartid^e gein

anber ^Selonintg, ban ba§ er fd^a^fret t[t, nembttd^ mit 6 SJabev'

ntorct, t[t Unberbot «nb ^e»et [ergebt] geinen Sd^a^. ['t)emnad^

^otte ber S5ote auä ßtberfetb jugteid^ bie ^b$aben bon ben $ufew

unb Sotten in fronenberg ju erl^eben].

SSurfpred^: 3[t gein oereibter SSurfpred^.

[got. 124] $ofe«8erid^t.

3tem in bem ämpt ßloerfetb ift allein ein $of«gebing,
meinem gnebigen $errn 5Hge6ovig. ©irt ju ©Ibei-felb uf bemfefbigen

<ptot ba bo« Sanbgebing [ögl. 3eitfd^r. be8 «. ®. 9?. IV ©. 84>

unb bnrc^ benfelben 9?id^ter unb ©d^effen gel^olteu. Unb wefben

bie (Sd^effen u| ben §of«(euten u^geftolt [ou«gewa^It] unb bon bem

JRid^tcr bau »cgen meines genebigen ^em oereibt. ®e^orn borin=

neu uugeferüd^ 50 htrmubbige §of«(cnte. 9Birt oUe 3or breimal

gehalten, nemb(id) ben evften SWontag nad^ Misericordias domini,

ben jtoeiten ÜKoutag nad) "pinglten unb ben 5h3eiten SWontag nod^

apipffaniae. Sirt anc^ uf oüen ^ofögebingen bie SRoU [bo« ffiei8=

t^um] gelefen, nnb gcteifen, »o« meine« gnebigen $ern ^od)» nnb

©ered^tid^cit ift.

im- 143] Sanbjol.

Oft gein ßanbjot.

[got. 145] accifc.

^Referieren fic^ bie 53iertoerbe [©icrroirte] uf 35uiffetborf unb

3totingen, unb ^abcu berbatb ben 9lccV§meiftem uod^ nid^t« gegeben.

Otem beHagen fid^ oud^bie äcc^^meifter ire« Unbcr^olt«. [35ieUeid^t

be^ou))teten bie 53iertüirte, boß fie fc^on in !Düfff(borf unb ^Jotin»

gen, too^er fie 'ü)x 58ier bejogeu, bie Slcdfe entrid^tet Ratten]."

Do« Sei«t^um bou Clberfelb (offe ic^ ^auptföd^tid^ nad^ ber

3?iebevfd^rift im ätteften Sevjic^tebud^ (ans ber ©emorfenfifte, »elc^e

boS Strd^iö beS alten ^ofeSgerid^tS eut:^ä(t) abbructen. üDiefem le^--

leren nämlic^ ift eine oom "ilotar unb @erid^t«fd^reiber Oo^onne«

Sronenberg unter 3u',ie^ung ber fämmttid^en Sd^effen (^einfe uff

bem ^ain, ^erbevt onfm Snbberg, ^ommon oor bem §)o(^, 35ei|

ob. 3>ic^ in ber ^itlsbecf, fetter ^flijj^jel, ^eter Sefd^emod^er unb

Go^onn auf bem ^ud^el; am 6. Ott. 1573 coUotionierte utib be»
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gloubtgte Sopte, „ber ^offffgetet^ttgletf/ auf einem 'JJetgamentblatt

öorge^eftet. 68 ift ba8 über^au^t bo8 ättefte (^mplar be« SEBet«»

t^um«, toelt^e« ftt^ erholten ^ot. Die Slbfoffung ber Utfunbe fäüt

aber tool not^ in bad 15. Qaffxff. hinein, in toelt^em, toie e« ft^eint,

in ben nteiften Dvten bed ^ergift^en Sanbed bad btd ba^in münb^

(it^ forterbenbe ©enw^nl^eitdred^t jt^riftlit^ fixiert tourbe.

jDJo8 ba8 Sajort „SaSeiat^um" felbft onlangt, fo flammt e« öon

„toeifen" (mittell^ot^beutfci^ unb nieberbeutfd^ wisen) b. l^. »eife, hm»

big motten, belehren: bie« SJerbmn tourbe oon ber gerichtlichen @nt=

ft^etbung gebraucht, motzte ftd^ biefe(be auf einen einzelnen doü
bejie^en ober, i^eftfe^ungen bon dted^tdgetoo^n^eiten jum ®egenftaub

^aben. 3n bem (enteren ©inne bertt)enbet man befonberd bae @ub'

ftantib SBeidt^um (m^b. wistnom): e<$ be;ei(i^net eine burt^ bod

ß^erid^t boQ30gene 9(uf}eit^uung berStet^t^getoo^n^eiten unb 92ormen,

»onad^ 9iet^t gefprot^en wirb, bie ft^riftlid^e gifierung beä ®etool^n»

l^eit«re<i^ted, baii an einem beftimmten Drte gi(t.

Dit herna gesclireven ist alsolehe gerechticheit, ass men
[als man] an dem haefsgerichte zo Elverfelde zo verzelleu [vor-

zulesen] pleget und mim [meinem] gnedigen lieven herreu

zostaint.

§. 1. Zum ersten geven die haeves luide [Hofsleute]

igliches jaeis drei zinse und ein ichlich erve na erfs groisten

[Grösse].

§. 2. Item ein ichlich erve sal jaers upt schloss Elver-

felde voren [führen] ein wagen holz und den so gut ass men

den in der marken gehaweu [hauen] kan.

§. 3. Item oich [auch] unserm gnedigen leven herren

hoiner [Hühner] zo geven na erfs grosten.

§. 4. Item ein ichlich erve, dat sei gross oder klein,

ein Bumbereu haveren.

§. 5. Item an garden ') zo zuinen [zäunen] und an der

schuireu [d. herschaftl. Scheuer] zo decken na erfs groisten

und alder gewonheit.

§. 6. Item wer saecke dat*) die schuire uiderfellig

wurde, so sal sie mein gnediger herre uptimmeren lassen und

oich doin iatten') die kirspels luide sie decken, und mein

gnediger herre sal daover die kost doin geven.
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§. 7. Item oich plicht [ist verpflichtet] ein ichlich erve,

dat si gtoiaa oder kleiue, wan em gebuideu [geboten] werdet,

unserm gnedigen herren einen dach zo uieieii [mähen].

§. 8. Item wan men die barer seieu [säen] sal, dan

leisst [lässt] mein gnediger herr gebeiden [gebieten] den kir-

spels Inideu np ein stucke lands, da men ichlichen erve sin

deil gift na erfs groisten, ein hoire [Hafe]*) vnr ein hoiTe,

ein hälfe vnr ein hälfe, ein vierdel vur ein vierdel, und men
sal dat mit einer massen messen, die sal sin lanck VIII Gol-

sche elen, und derselver massen sal meu ider hoiven geven'),

XXIIII derselver elen lanck und VIII elen breid si. Oich sal

ein ichlich erve achte doin*), und einen halven dach misten,

Over') misteu aethen") und meien eal mein gnediger herr

die kost doin.

§. 9. Item die erven, die haifs guet haint, die havent

eine gemarke, dair sei nimmens recht in en kennen dan mim
gnedigen herren kennen si so vil ass II hoifen. Dese selve

erven snilen ire beruholt [Brennholz] up der marken haawen

und wes sei zo backen hoifen*) und beer und schember') zo

bruwen and nit furder einich maertguet *') dair uiß zo voren.

Die katter") sullen risser [Reiser] liesen [lesen], stocke

bocken **), moiß plucken, espen hauwen mit den erven in iren

gemarken.

§. 10. Item des howalds sal sich nemans dan diese

vorschreven kruden**).

§. 11. It«m in diesem vurschreven hoewalde sollen dese

vurschreven haeves erven hauwen zo irer bouwe gezouwen^*),

ass mit namen egeden [E^gen], plogen [Pflüge] und mistkaren

sonder far und bruche ") und stallreuel ^') und gewonlich tune

omb ire hoife und garden.

§. 12. Item wer sache dat diesen vurschreven ire ge-

timmer niderfellig woirden, so sullen sei den richter ansprechen

und die gemein [gesamten] hoifsluide und die sullen em wisen

na seiner notturft. Item wer dat sache dat eme die richter

und die haifsluide weigerden, so sal hei siner naber [Nach-

barn] twen nemen, einen boven und einen beneden, und die

sullen sin gebreck besein und dama sullen sei eme wisen,

sunder brücke uud sunder far.
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§. 13. Item wer sache dat dese vurschreven hovald

echeren [Eichelmast] hette, der sullen dese vnrschreven haifiä-

luide indriven [eintreiben] na erfs groisten und besein wes

ichlichem hove zobehoirt.

§. 14. Item wau dat echeren besein wirdet, so sal mein

gnediger herr indriven glich zweien hoifen, des sal sein f.

gnaden en beistand doin, dat en geiu gewalt geschehe in irer

gemarken.

Anmerkangen. Lies am oder an dem garden; gemeint ist der

Burggarten. ») Wörtlich: wRre es Sache, dass d. h. trttte es ein, ge-

schähe es dass. ') latten, mit Latten Tersehn, beschlagen. *) Die Hs-

hat meist houyfe oder houyve. 5) Hier ergänze: eine, welche etc.

') eggen; mhd. egede, egde, eide und ege bedeutet Egge, dafür hier

die unorganische Schreibung aethe und aehte: aehte doin = eggen dön.

') over, bei dem Misten d h. wenn sie niLsten. ") hafen, höven und

behaven, bedürfen. *) scheiuber, eine Art Dünnbier. '") Marktgut; sie,

dürfen aus dem Wald kein Holz hauen zum Verkauf. ") Katter; be-

kannt ist die Neigung des Niederdeutschen für a statt o, vgl- haf (haif,

haef) = hof, welches öfter im obigen Weisthum vorkommt. So wird

statt kotte kote (Taglöhnerwohnung, kleineres Haus mit geringem

Landbesitz) auch katte kate gesagt, woher Katter Kater st Koter

(Kött«r'i. Daher haben die vielfach in unserer Umgebung vorkommen-

den Katernberge ihren Namen. Das n erklärt sich ans der ableitenden

Endung ine: denn das in Werdener Heberegistern (Lac. Arch. II S. 255)

»orkommeude Catirinberge (so die Hs,, Lac. hat den Druckfehler Ca-

tirmberge) ist doch ohne Zweifel aus Catirincberge entstanden.

") Wurzelstöcke losschlagen. Vgl. Hoffmann gloss. belg. boken,

tudere pulsare batuere. Ebenso noch heute märkisch =^ schlagen,

klopfen. ") Mnd. sik kroden , kraden (wie mhd. sich kröten)

bedeutet „sich mit etwas befassen" (vgl. se charger) von mnd- kroed

(mhd. krot), Last, Beschwerde. So führt Wallraf aus der Kölner Chron.

an : sie wolden sich niet krodden mit Karolus kuer (Wahl). Später in

etwas abweichender Bedeutung = sich etwas herausnehmen. Also hier:

es soll sich niemand herausnehmen den Hochwald zu benutzen als diese

Hofeserben. '*) Hochdeutsch gezon = niederdeutsch getan bedeutet ein

Geräte, besonders ein Handwerkageräte, hier die zum bou d. h.< zum
Landbau nöthigen Gerätschaften. Jetzt verwendet mau das Wort in

Elberfeld hauptsächlich von den Stühlen zum Verfertigen von Bändern.

Aber vor nicht langer Zeit waren die Landgetaue (die grossen Wagen
zum Versenden von Gütern über Land) wol bekannt. ") vär (Naoh-

itelluag, Gefahr) bezeichnet in der gerichtlichen Sprache 1. das Recht

auf Personen oder Güter Beschlag zu legen, 2. Strafe. Das nieder-

deutsche brocke, bröke, rheiniüch bruke, bedeutet Vergehen und die

Busse dafür. ^''•) Wahrscheinlich Stäbe zum Holzwandgerippe eines
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Stalles. Heuel steht für Kaiel, Iioidel (Frisch: Raitel, kurzer starker

Stab, Knüttel) Im älteren Niederdeutschen wredel (heute in Westfalen

froil und wail).

Bemerkungen zum Weisthum.

Zu §. 1, 2 und 3.

üeber die Einkünfte des Schlosses Elverfelde findet sich

die älteste Aufzeichnung in dem Kegistrum Friderici ä Sarwerden

(Düsseldorfer Staatsarchiv), welches Abschriften der unter

Kurfürst Friedrich [II. von Köln (1370—1414), einem gebomen

Grafen Sarwerden, ertheilten Belehnungen und sonstige Notizen

über die Lehen des Erzstifts enthält. Ich theile sie hier mit:

Elvervelde. Dit is die Rente ind Guide [ankommen und

Zinsen, Abgaben], die to Elverfelde to dem Sloite huert^) [ge-

hoeren], die die aide Vronen ind nyeu [neuen] by deme Eyde

behalden hebbit, den sy mynss genedigen herren vrunden [den

mit der Burg belehnten Dienstniannen des Erzbischofs] van

mynss herren genaiden gedain hebbet.

Item to deme eirsten dat van Teynden [Zehuten] ge-

vallen is Summa van Rocgen . iiiij malder.

Item van Gersten Summa . .

Item van Haeveren Summa .

Item van Hoiltkorne Summa
Item van Vagithavere Summa .

Item van Greveuhavere Summa
Item Vau Erfgnldeu Summa . .

Item so valleut dry Hoiffue tynss [Ziusen, Abgaben der

Hufen] in dem Jaire. Die eirste up seute Remeys [Remigius]

dage Summa XX mr. Colsch.

Viij malder.

(nicht ausgefüllt).

XOj malder.

Xiiij malder.

Vij malder.

V niald. haveren.

') Das Document ist in der rein niederdeutachen Sprache abge-

fasst, wie sie auch jetzt noch in Elberfeld gesprochen wird, nicht in dem
(bereits in Sonnborn herrschenden) zum Hochdeutschen sich hinneigenden

Mifichdialect des ripuarischen Rheinlandes. In dem Alteren Nieder-

deutschen lauten die 3 Personen des Pluralis Präsens gleich, also kann
hebbet bedeufen: wir haben, ihr habet, sie haben; huert wir gehören,
ihr gehöret, sie gehören. Die oiSziellen Aufzeichnungen aus si>aterf>r

Zeit geben, so weit sie nicht rein hochdeutsch sind, meist den Dialect
Ripuariens, weil die (lerichtschroüjer und sonstigen Beamten gewöhnlich
von dorther stammten.
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Item die ander tynss up seute Blosius dagh Samma
Viij nir. Colsch.

Item die dirde tynss up unss herren hemelvartz dage

Summa Xj mr. Colsch.

Item so Teilet dair eyn Koitter tynss [Abgabe der Köter]

up sent Cunibertz dagh Summa Vij mr. Colsch.

Item van disme Jaire van Hervest beeden Summa (XX
witte ^ — Weisspfennige — vur den Gulden) . LX gülden.

Dat is van disme halven Jaire vau der Muelen gevallen

Summa. XV malder Rocgen. Xiiij malder Maltis. V summereu

Gersten iud I malder Weys [Weizens].

Item van Gruyße [Berechtigung zum Bierbrauen]

XVj mr. Colsch.

Item so Teilet nyter [aus, Tonj ejrme Hoilte, heisschit

[heißet] dat Strythoilt aUe Jaire up sunte Mertyn iij mr. Colsch.

Item so Tellit up sunte Cunibortz dagh up dem Croym-

berge [Krouenberg] eyn Tynss , heischit Biisschtynss Summa
dair Tan XV witte ^.

Item Tan dem Boirchilte [Burgholz] Tan disme halven

jaire gerechent Vj francken.

Item so vellit up den heiligen Crist clagh van eyne Iioifne

heischit die Katherenberg XV witte ^ OfiFergeltz.

Item so huert to deme Slosse dry Stucke Artlands [Acker-

lands], dair man up seyget [saeet], wanne sy alre [ganz] beseyt

[besaeet] wert ... * LXiij mader haveren.

Item Liiij Voider Hoiltz, die man up dat Huys voirt, die

dat Jair dair up vallent.

Item iiijC [400] Hoynre [Hühner], j Haenen, ij Geuse ind

Vj Spisse.*)

Aus der Zeit des Erzbischofs Friedrich III. ist auch die

Amtsrechnung von 1408 erhalten: Computatio facta per me
Syfridum de Montemartis Cellerarium Generosissimi domini

mei Coloniensis in Elvervelde. Que incipit prima die Mensis

MarcüAuui domini Millesimi Quadringentesimi Octavi inclusive

usqne ad primum dicm Mensis eiusdem Anni domini Millesimi

') Nach der ÄmierechDung von 1699 war os das Gut „auffnt Flnss"

d h. ant Flöten (gelegen an dem Uellendaler Biich), welches j&hrlich

auf Martini 3 Gänse und 5 Wacholtor-Bratopitisse lieferte. Die Gänse

waren damals für 24 Bader-Alhus verkauft.
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Quadringentesimi Noni exclnsive. Darin sind die Ein-

künfte folgendermassen angegeben:

Recepta Siliginis [Roggen]

Item de decima [Zehnten] . . Xüij mald.

Recepta Avene [HaferJ

Item de decima [Zehnten] . . LXXX mald.

Item de holtkome XLij mald.

Item de vagetkorne havere . .

Item de Grevenhaveren . . .

Item de bonis I^ereditariis Castri

[von den Ländereien des Schlosses] .

Recepta Ordei [Gerste]

Item de decima [Zehnten] . .

Recepta pecuniarum[anGeld}

Primo Recepi de peticione, qne

nnncupatur Herfstbede , Quadraginta

unum florenos Renenses que faciunt .

Item Recepi de Censibus nuncu-

patis Hoventzyns ipso die Beati Remigii

Item in die Sei Cunilwrti . .

Item in die Sei Blasii . . .

Item in die Ascensionis . . .

Vij mald.

iij mald. ij somber.

ij mald. ij somber.

iij mald. ij sumber.

CXL mr. j ß.

X mr. Viij ß.

V mr.

Viij mr.

V mr.

Summa Summarum receptarum

pecniiiarum CLXViij mr. iX ß

Das Lagerbuch von 1598 berechnet la) Stehend [stan-

diges] Schatzgeld in der Freiheit jährlich auf Martini 42 Gulden

15 Alb. Radergeld Ib) Schatz- und Wachtgeld in dem Kirspel

118 Gulden 6 Alb. (davon giengeu ab von der Distelbeck und

der untersten Steinbeck, die ab Kirchengut mortificiert d. h.

abgabenfrei waren, 4 Golden 4 Alb.) Ic) Schatz- und Wacht-

geld im Kirspel Kronenberg 107 Gulden 22*/» Alb. — 2)

Jährliche Zins in der Burgerschaft und Amt Elverfeld auf

Himmelfartstag, auf S. Blasius, auf Remigius und auf Cuniberti

11 Gulden 2 Alb. 7 Heller 3) Stehende Aufkompsten und

Gfifälle an Hafer a) in der Freiheit 53 Malter 3 Sumber b) im

Kirspel Elverfeld 47 Malter 1 Sumber (davon gieng ab */»

Malter von der Distelbeck als mortificiert) 4) Gefälle an Saok-

zehnten in Haber zu Elverfeld 4 Malter 2 Sumber 6 Becher
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5) GeföUe au Haber in Kroneuberg 123 Malter 3 Sumber 3

Becher. 6) Der Feldzehnte war verschieden, je nach dem
Jahresertrag (er betrug 1590 an Weizen 1 Malter, berechnet

zu 4 Rthlr.; Roggen 33 V« Malter 6 Becher ä 3 Rthlr.; Gerste

33 Malter Vit Sumber ä 2V8 Rthlr.; Haber 96 Malter 6 Becher

a 1^/t Rthlr.; Elrbsen 1 Sumber 11 Becher, berechnet nach dem
Preise von 5 Rthlr. für das Malter.) 7) Hühner wurden geliefert

von der Freiheit 199, im Kirspel Elverfeld 211 (von denen

wegen der Dißtelbeck mortificiert waren) , iu Kronenberg 83.

Dazu kamen 2 Gänse unil 5 Wacholterspiesse. 8) Der Kuhhof

war verpachtet für 75 Rthlr., ein fettes Kalb und 300 Eier;

die Hofau ertrug an Weidepacht 90 Rthlr. ; das Burgholz trug

ein 70 Goldgulden. 9) Die Accise betrug von jeder verzapften

Ohm Wein 6 Rader-Schilling, von jedem Malter Gersteumalz

zum Bier 1 Rader-Schilling; der jährliche Ertrag war von der

ersteren 9—10 Gulden, von der letzteren 2G—27. 10) Iu

Kronenbei-g bezahlten die Güter 81 Raderheller, wofür ein zeit-

licher Kellner Tinte und Papier zu kaufen hatte. 11) Die

Malmfihle iu Elberfeld lieferte jährlich 5 Malter Weizen, 64

Malter Roggen, 25 Malter Malz, 14 Malter Gerste und 4 Malter

Haber,- berechnet nach den Preisen, die ich unter 6 angegeben

habe, das Malter Malz galt der Gerste gleich. 12) Das Dick-

mühlcheu au der Kaltenbeck im Kirspel Kroneuberg gab jähr-

lich 8 Malter Roggen; die Oligmühle in Elberfekl bezahlte

4 Goldgulden, die Lohmühle daselbst 7—8 Gulden; zwei Schleif-

kotten im Kirspel Kronenberg, die Byerkotlen genannt, gabeu

jährlich 6 Rader Albus.') 13) Einzeln werden folgende Ab-

') Dagegen waren noch nicht zur Steuer herangezogen 1) eine

„neulich" erbaute Kisen-Schneidiuühle, Schleifkott^n und Pulvermühle

„ober der StockmanamQhle an der Wupper, beinahe da wo das Amt
Elverfeld und Solingen aneinander grenzen" 2) im Kirspel Kronenberg

eine Eisenschmelzhütte zu Schwabshausen, ein Schleifkotten am Mylen-

dick unter Clemenshammer, 3 Schleifkotten und 1 Stahlhämmerchen auf

dem Breitenbruch, 1 Schleifkotten auf dem Kochhäuserbruch, je 2 unter

dem Bergerhof und in der Heyd erwiese, je 1 in der Uosswiese, in der

Hainsecke, auf dem gemeinen Blech und im Speisers Bruch, 2imPickarts

Bruch, endlich ein Stahlhammor zum Müngsten. Die an die Herrschaft

rechtlich abgabenpflichtigen Eisenbergwerke im Kirspel Kronenljerg (im

WOsthol«, in der Wuchlert, unter der Kirchon, auf dem Eisen und im

Hewrholz) wurden 1598 nicht mehr gebaut.
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ist ein Bleichblech gemeint) 1 Goldgulden, b) Hammau Ketzert

vom Streitbolz 9 Raderalbus, c) Wilhelm Katemberg an Opfer-

geld 15 Raderalbus, d) Johann Wichlinghauseu von der Korb-

atatt 60 Eier, e) Balthasar Schewrman von einem Weg über

die Hofau 1 Pfund Gimber (Ingwer), f) der Schleifkotten ober-

halb des Breitenbruches auf der Hast«r-Au im Kirspel Rem-
scheid 1 Pfund Pfeffer. 14) Die Fischerei in der Wupper war

verpachtet für 16 Rthlr., die Fischerei in der Morsbacher

Beek vom Clemenshammer bis zum Hof zu Müngsten für

1'/» Goldgulden.

Zu §. 2.

Nach dem Lagerbiich von 1598 war diese Verpflichtung

„um etliche Jahr hero" durch 25 Thaler Colsch jährlicher

Abgabe ersetzt worden.

Zu §. 3.

Unter den zinspflichtigeu Gütern wird unterschieden zwischen

Hufen (mansi) und Kotten. Die Inhaber der ersteren werden

im Weistbum Hofesleute, Hofeserben, Erben die Hofgut haben,

auch wol Kirspelsleute genannt. Als solche Hufen werden in

der Amlsrechnuug von 1698—99 folgende aufgezählt; I. Ganze:

1) Weizels Arrenberg; die letzte Hand, Engel Pann, 1664—65

zahlte als Kurmede 20 Thlr. 2) Johannes Arrenberg; letzte

Hand .Johannes Wülfing Daniels Sohn 1694—95 24 Thaler.

3) Liipkers Steinbeck, 16G8—09 zu zwei Höfen gemacht, von

deren einem die letzte Hand Engel Tescbemacher Davids Sohn

1687—88 13 Thlr. erlegte, von dem andern Peter Camap
Johannes Sohn 1683—84 auch 13 Thlr. 4) Die Distelbeck

war erbpachtpflichtig an den St. Antonius- Altar, also Kirchengut

und abgabenfrei. 5) Tillmanns-Au; letzte Hand Abraham Cappel

1673—74 25 Thlr. 6) Hof am Scheid; letzte Hand Caspar

Eickholz Peters Sohn 1687—88 18 Thlr. 7) Bergerhof oder

Esagesberg; letzte Hand Andreas Essgen 1683—84 20 Thlr.

8) Thielen- und Engelshiilsbeck; letzte Hand Franz Gotfrid

Brewer am 30. Ang. 1668 16 Thlr. 9) Dietz Hülsbeck; letzte

Hand Peter Müller 16 Thlr. 10) Stockelges Dorrenberg; letzte

Hand Michael vom Rotgen 1679—80 24 Thlr. 11) Unterste

Mirke; letzte Hand Abraham Martias 1687—88 24 Thlr. 12)

Oligschlägers Mirko; letzte Hand Potor Piel 14. Mai 1657
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20 Thlr. 13) Ophof; letzte Hand Wilhelm Ophof 1687—88

24 Thlr. 14) Lutgers oder Schuhmachers Dorp; 1. H. Caspar

zu Varresbeek 1664 22 Thlr. II, Halbe 1) Mägd-Mirke ; 1. H. •

Johannes Bernsan 1664 15 Thlr. 2) Eickholz; 1. H. Johannes,

Hans Thielen Sohn, 1676—77 11 Thlr. 3) Heinzen Haen

(Hän); 1. H., nach dem Tode von Adolf Theiss, Caspar Küster

1687—88 11 Thlr, 4) Vogels Haen; 1, H. Hammann Müller

1647 10 Thlr, 5) Tilbnanns Haen; 1. H. nach dem Tode von

Jakob aufm Haen dessen Sohn Lothar 1690—91 10 Thlr.

6) Kuckeisberg; 1. H. Wilhebn Engels Sohn 1697—98 12 Thlr.

7) Peters Steinbeek; 1. H. Johann Schlösser 1678—79 14 Thlr.

8) Nippels Holt; 1. H. Peter Tesohemacher 1664 15 Thlr. 9)

Hammans Holt; 1. H. Henrich Schwaferte 1694—95 12 Thlr.

10) Büchel (Bökel); 1. H. Johann Abraham auf der Heydt

1694—95 9 Thlr. 11) Pastorat oder der Widemhof und 12)

Unterste Steinbeck (s. Zeitechr. I. S. 253 ff,) waren als Kirchen-

gut abgabenfrei. 13) Kettelers Aue^). 14) Heckweier; 1. H.

Caspar Ronstorff, Goddarts Sohn, 1666 14 Thlr. 15) Stock-

manns Mühle; 1, H, Henrich Caspars Sohn 1683—84 10 Thlr.

16) Radmechers Dorp; 1. H. Rntger Hugenbach 1694—95 8

Thlr. 17) Wilhelms- oder Vogels-Au; 1. H. Engel Hüttemann

1683—84 13 Thlr. 18) Nölzgens Beck; 1. H, Johannes in der

Beck 1670—71 14 Thlr, 19) Fusseubeck; 1.^ H. Hein in

der Beck 1674 4 Thlr. 20) Hermanns Katerbei^; 1. H.

Lutgen Aprath 1G68 12 Thlr. 21) Schmidts Katerberg; 1, H.

Johann Peter Katerbei^ 1697 14 Thlr. 22) Wilhelms Kater-

berg; 1. H. Caspar aufm K. 1694—95 13 Thlr. 23) Wüsten-

hof; 1, H, Joh. Ignatias v. Woringen 1(592—93 10 Thlr,

24) Teschemirke; 1, H. Johann Goddart Bernsan 1674—75

15 Thlr. 25) Hunolds TJlendal ; 1. H. Caspar Kotlihaus

1683—84 18 Thlr. 26) Noltzen Ulendal; 1. H. Engel Wülfing

Engels Sohn 1680—81 12 Thlr. 27) Jaspars oder Hallohers

Ulendal; 1, H, Engel Scherenberg 1674-75 20 Thlr. 28)

<) Die Kettelers Aue war im Besitze der Familie geblieben, welche

früher Elberfeld in Pfandbesitz gehabt hatte. Erst 29. Nov. 1710 ver-

kaufte sie der Hessen-Kasaelsche (Jberhofmarschall Jakob Kriedrich von

Kettcler an Anton und Joh. Abraham .Siebel filr 4407'/» Rthlr. Es ist

Ana Gut, zu welchem dor Ochsonkamp gehSi-te Die (ihnvmiitt betrug

nach der AmlsrcchnunR von 1806 15 Rthlr,
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Wilhelms Dorrenberg ; 1. H. Hermann 1664 12Thlr. III. Viertel-

hufen. 1) Oberste Halsbeck; 1. H.Wilhelm Holterberg 1087—88

8 Thlr. 2) Furt; 1. H. David Friedr. Frowein 1676—77 10

Thlr. 3) Grieten Haen; 1. H. Caspar Woll 16G2 8 Thb-.

4) Vogels Katernberg; 1. H. Johann 1662 10 Thlr. '>) Schnu-

tengut; 1. H. Joh. Peter Römer 1694—95 10 Thlr. 6) Otlen-

brnch; 1. H. Joh. Werners Sohn 1689—90 8 Thlr. 7) Frit-

hof; 1. H. Ooddert Braus 1685—86 6 Thb. 8) Amdshausen;

1. H.' David Friedrich Wulfing 1698 7 Thlr. 9) Holtersgut;

1. H. Joh. Gerhard Knefel 1697—98 6 Thlr. IV. In Kronen-

berg. 1) Unter der Kirchen; Kurmede: 12 Thlr, 2) Gorris

Kolfart 12 Tl.lr. 3) Jäckers Kolfart 8 Thlr. 4) Steingens

(Christinens) Berghausen 12 Thlr. 5) Henrich Berghausen 10

Thlr. 6) Hans Berghausen 12 Thlr. 7) Thielen Heyd 12 Thlr.

8) Manns Subberg 12 Thlr. 9) Lutters Subberg. 10) Buscher

Hof. 11) Hof an der Bruggen 11 Thhr. 12) Zum Born 12

Thlr. 13) Rottsiepen 10 Thlr.

Beim Absterben eines der Hofeserben musste deijenige,

welcher an der Stelle desselben belehnt oder behandet wurde,

je nach der Grösse des Hofes eine Abgabe entrichten (er

musste seine Hand d. h. seine Belehnuug gewinnen, daher der

Ausdruck Handgewiungüter). Diese Abgabe hiess die Chur-

mutt, von dem alten Kurmeda, über dessen Bedeutung ich in

der Zeitschr. 11. S. 338 gesprochen habe. lu dem oben mitge-

theilten Auszug aus der Amtsrechnung von 1699 ist der letzte

Fall eines solchen Wechsels von diesem Jahre und die Höhe

der Abgabe für jeden Hof angegeben. Die letzlere blieb sich

gleich. Noch in der Amtsrechnung von 180G sind im Wesent-

lichen dieselben Summen bestimmt [nur für I. 8) sind 14 Thlr.,

für II. 3) 12 Thlr., für II. 4) 12 Thlr., für II. 17) 9 Thlr.,

für II. 25) 10 Thlr., für III. 1) 9 Thlr. festgesetzt].

Die Anzahl der Kotten variierte, da häufiger durch Rodung

auf Gemarkengrund neue entstehen konnten. Im Jahre 1702

bei der Gemarkentheilung werden 2 Doppelkotten und 21

Kotten aufgezählt, fast ohne Ausnahme in oder an dem Walde

gelegen. Auf eine Anrodung weist z. B. der Name des einen

der letzteren „Metzmachers Rad" deutlich genug hin. Dort

kommt 1021 ein Wilhelm Metzmacher vor, dessen Sohn Juspar

seinen Besitz durch Pachtung von Gemarkenlaud zu erweitern
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suchte. Vgl. Protokoll des Hofesgerichtes vom 31. Nov. 1645:

„Jaspar Metzmacher uffem Radt begert ein Örtchen Gemarken

n^^t seinem Hoff an den Wegen gelegen zn pachten."

Ueber die Berechtigung des herrschaftlichen Hofes, gleich

zwei Hufen an der Gemarke zu participieren, vgl. die Amts-

rechnung 1698. Dort heiast es: Mein gnädigster Chorfürst

und Herr hat ans den Elverfeldischen Gemarken zwei Hoven

ad acht Hanf Holz zu hauen, and jeder Erb muss das seinige

selbst haaen, ridden nnd ausführen lassen, nnd ist allerlei

Birken-, Buchen- und Eichenholz untereinander. Diese 2 Hoven

seind vorhin vor 6 Rthb:. verpachtet gewesen, nunmehr aber

Petem Plücker and Johannen Bemsan gegen Erlegung 150

Bthlr. Capital, so der CammermeiBter Gyse zu Behuf ICaiserl.

Vermählung empfangen, bis zur Wiederlöse zu geuiessen, laut

Pfandbriefs vom 1. Dec. 1676, gnädigst verlassen.
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IV.

Miscellen.

Von Fr. Woeste.

1. Buchstaben- und Wörterversetzungen in

Geschichtsquellen.

Geschichtsforscher uud Herausgeber von Quellenschriften

müssen, mehr als dies geschehen ist, darauf achten, dass Ver-

setzungen von Buchstaben oder Wörtern zuweilen in der Ab-
sicht der Schreiber, häufiger ohne Absicht in der Zerstreutheit

der Abschreiber ihren Grund haben. Es folgen ein paar

Beispiele.

1. Auf eine absichtliche Versetzung der Buchstaben habe

ich vor Jahren in Bädeker's Zeitschrift „Vaterland" aufmerk-

sam gemacht. Sie betrift das Notwort, mit welchem Fehm-

genossen sich Wissenden zu erkennen gaben. „Keinir dor

Feweri" ist zu ordnen in: Ir einir dorf ewer = Ihrer einer

darf euer.

2. Von Versetzungen durch zerstreute Abschreiber mögen

hier zwei Beispiele stehen.

a. Im alten Rechtsbuche der Feme (Tross Samlung S. 40)

heisst es:

„dan so bidde eme syne voreme dau günspreche guade

und umme eynen utganck des sal meu nen dorch gnade

und recht." Man ordne dies:

dan so bidde eme syne vorspreche guade uud umme eynen

iitgnnck, des sal men eme dan gönnen dorch gnade und

recht.

b. In V. d. Lake's Tagebuche über die Soester Fehde
(Seib. Qu. 2, 399):

„Item vp diißen Dag makeden se twischeu dem Kloister

vud Schultynck averst vth der S, ein Graf, Stadt wordt

in bejegent, dat ere Auslege nicht vortgengen." Dazu
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bemerkt der Hg.: „Der Sinn dieses, sonst dentlieh geschrie-

Ixiueii, Iteni8 ist nicht klar." Doch wenn mau ordnet:

Iteni vp düOen Dag makeden se twischen dem Kloister

vnd Schnltjnck ein Graf, areist rth der Stadt worrlt

osw. Der Schreiher setzte „averst iith der S . . .", sab

dann, dass er „ein Graf ausgelassen hatte, holte dieses nacb

und fnhr dann mit „Stadt nsw." fort.

Für Bnclistal^enversetzung durch Nachlässigkeit Hessen

sich zahlreiche Beispiele geben. Es stehe hier nur eins. Es

heisKt in den 4 BB. der Könige 21: „vnde de de rtrodere

Tuse vedere van dem lande Ejgipto." Der Hg. setzt ins Glos-

sar: voderen = voren, dacere. Das Wort ist aber einfach

für Ttrorede Terschrieben.

2 Wie weit die Lab. Chronik Detmar's Werk ist.

Im Vorbericht zur Lüb. Chronik (S. XV) wird ange-

nommen, der Lesemeister Detmar habe dieselbe bis zum Jahre

1395 geführt. Dies ist unwahrscheinlich. Bis zum Jahre

1387 findet sich darin, mit kaum einer Ausnahme, m e r (aber)

gebraucht. Zu dem genannten Jahre aber tritt (S. 342) für

eine Zeitlang nur men anf. Wahrscheinlich war also Det-

mar's Arbeit hier zu Ende.

3. Sprachliches sa Zeitschrift I.

S. 17. Ortyaern, nicht StosseLsen, sondern Scharfeisen

d. i. Klinge. — S. 22. Kaetspill, nnl. Kaatsspel, Ballspiel

hier für Kaatsbaan, Ballhans. — S. 27. Ballie, nnl. baUe,

Geländer, hier s. v. a. Schranke. — S. 30 (unten) der Kuyr.

Vgl. Seib. Qu. II, 374: euer. 381: de ehuer op dem tome;

Zeitschrift I, S. 31 knjren (Kundschaft geben); das. S. 378

unten : Koihrweehter. Ue, uy sind = n , welches Oontraction

vermuten lässt. Sonach ist Kür - Kfider (ags. cydher

Zeuge, Boie), Kunder, ahd. knndäri; also Künder, Verkünder.
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Aehnlich gehören zu Kunde: mnd. küde, kuydt, küdung —
Wechsel, Tausch; küden = wechseln, tauschen; verküden

bei Seib. Westf. Urk, B. Nr. 805; vergl. heutiges verkungelu.

B. 30 oben. Ini schyn des wyntz = wie man den Wind dar-

zustellen pflegt. — S. 31 hat zu letst der eyner den
anderen werden kennen. Statt „werden" ist nicht, wie

in der Anmerkung steht „wouden", sondern „worden" zu

lesen. Wir finden hier werden mit haben abgewandelt. Das

sonst nicht selten zur Umschreibung des einfachen Praeteriti

gebrauchte „ward" ist hier einmal mit dem zusammengesetzten

PiTßteritum vertauscht. Kennen ist Infinitiv , wofür auch

das Particip. Praes. auftreten kann. Vgl. Dorow Denkm. I,

45, 49: wart he schryeu; dagegen daselbst 35: worden an-

ropende. Oefter findet sich die Umschreibung in „der Selen

Troist" z. B. wart hei sprechen und gain. — S. 307 Z. 5 v. o.

Schyren ist im Glossar mit „ausgleichen" erklärt; am pas-

sendsten „berichtigen", wie ahd. sciarau. — S. 347 Z. 8 v. u.

Vall - vald m. (Seib. Qu. I, 110), Hofplatz; vgl. ags. faled;

im valle = im Hofe, auf dem Hofplatze, hier := zu Hause.

„Die apostolischen wopen in dem valle ligghen laten" be-

deutet also : die apostolischen Waffen zu Hause lassen ; G^en-
satz: mit dem Schwerte kämpfen. — S. 350 mitte. Ossen
und steir ist wol nicht, wie S. 338 geschieht, „Ochsen und

Stiere" zu übersetzen, sondern „Ochsen und Widder." Aller-

dings bezeichnet heute stair bei Bochum den Stier; aber

ster, heute stier, ist Widder. — S. 349 mitten: Verdempen
ist nicht, wie das Glossar erklärt, -- verdomen (verdammen),

sondern wie vordempen (S. 295) dämpfen , ersticken. —
S. 857 Z. 2 V. u. anthut = anzieht, citiert; anthun im

Glossar ist wol Druckf. für autheen. — S. 378, Note 304:

Wecker (pl.), Lunten, hier zum Brandstiftcu ; es ist heutiges

Weke, Waike = hd. Wieche, Docht. Vgl. Urk. v. 1448 in

Zeitschr. V, S. 360, Note 6: weken, Seib. Qu. II, 290: wyke;

358: weke; 365: weyke; Seib. Westf. Urk. Nr. 1013: veyg-

ken. — S. 384 „hey liebbe nehe ontwagen noch dairafT

gekallt" ist nicht erklärt. Ich verstehe: er habe nie gedacht,

noch davon gesprochen. Nehe ist unbeholfene Schreibung

für ne (nie). Ein nd. eutwahen mit Genitiv bedeutet „au

etwas denken." Bei Wiggert Scherfl. II, S. 35 wird von der
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bewirtenden Feldmaus gesagt: „Nich enes drankes men dar

entwoch." Vgl. mhd. gewahe, gewuoc, gewagen.

Zu Zeitschrift IV.

S. 59. Zu den vielen Verderbnissen des W e s e 1 e r

Stadtrechts gehört auch das sinnlose schoeue in Nr. 89.

Vergleichung der Nr. 138 in den Dortm. Statuten (Fahne,

Dortm. III, S. 49) ergibt, dass schoeue für swoene ver-

lesen ist. Es ist dieses die alterthümliche, für die Etymologie

wichtige Form des gemein mittelniederdeutschen sone (Sühne).

Vgl. Schüren Chron. (Tross) S. 287: swoene; S. 41: swoynen

(sühnen).

Beiläufig: Niet (nichts) S. 48; also S. 52: aldus dain

(also danig, so tan) S. 00 sind richtige Formen. Hueck
S. 56 wird nach den Lautverhältnissen des Schriftstücks (vgl.

snueck, heute mark, snauk) nicht Angel, sondern Mantel
(hoU. hnik, mwestf. Tappe adag. 60b heuke, heute mark, häukeu)

bedeuten.

S. 243 Z. 12 V. 0. lese ich: dat ouch, als wir en syn,

unse erven ind yere Aniptlude doyn sullen; und verstehe:

welches auch, wenn wir nicht mehr sind, unsere Erben und

ihre Amtleute thun sollen. — S. 254 Z. 9 v. u. oeverliegen

wird „auf dem Halse liegen, sich einquartieren" bedeuten.

S. 257 Z. 9 v. u. Begriffe, Begrenzung, Umgrenzung. Bei

Kantz. umbgriffen •.= umfangen, umgrenzt. — S. 258 Z. 18

V. 0. Verschlag bedeutet hier nicht „Frucht, Erträgnis", wie

bei Kantz. „wo es verschlag wäre" = wo es fruchtete, son-

dern „Unterschlagung, Unterschleif" d. h. hier Führen fremder

Waren , anuectierter Waren , vgl. ahd. farslahan, adnectere.—
S. 259 Z. 2 V. 0. ij myten und Z. 4. eyn niyte. Der

mite (auch meite, meudte, mütte und kleiner Pfennig genannt)

war eine schlechte niederländische Münze, die nach Deutsch-

land verbreitet und oft verboten ward. Unsere Stelle lehrt

aber, dass sie im Bergischen Bürgerrecht hatte und Theilungs-

mnnze für den Brab. Denar war.

Zu Zeitschrift VIII S. 233.

Gesai.st, gesät ind gesoynt ist oft vorkommende

Redeweise. Kölnisch Baissen (Seib. Urk. 694) ist ~ mnd.

3 pl. praet. säten (saßen); laissen — läteu; also das schwache

Verb saissen — mnd. säten (von säte, Satzung, abgeleitet).
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Säten bedeutet setzen, ansetzen, einsetzen, anordnen, verord-

nen; vgl. V. Hoevel Chronik 22: säte; ib. 40: worden gesätet

mechtich (ermnchtigt) puncte to setten, unse schuld to betalen;

Seib. Urk. 60 i, 27: weret al zo dat eyn richtere sätet wonde

(lies worde), dey sal na dem daglie eyn recht richtere syn.

Kölnisch s a i s 8 e u "= sefczen d. i. zar Rnhe , zum Frieden

bringen, Frieden gebieten, £inhalt thun dem was „gände"

war, beilegen, componere. Gesät steht Jur gesatzt (Seib.

Urk. 960. 975) — mnd. sat, gesetzt. — Ich lasse für den be-

sprochenen Gebrauch einige Stellen folgen. Seib. ürk. 688:

voirt 80 sal onse here van Colne macht haveu zo soyuen ind

zu saissen (Frieden wirken) mit mynne off mit rechte den gre-

ven — d^elbst 731: so bekennen wir — dat wir dan aß mit

onsme vurechr. heren van Colne — gesoynt, gesaisst ind

gesät syn (ausgesöhnt, zu Frieden und Buhe gebracht sind);

das. 715: dar up wir eyns deils in eynre minuen die selve

partyen zu samen gesaisset (zur Ruhe gebracht) ind ver-

lychet (verglichen) hain; das. 708: hau wir — sy zu samen

gesaist ind verlycht ind oeverdragen; das. scheidunge, sais-

snnge ind oeverdracb; das. 813: suUen wir — macht han,

die zu saesseu (den Ausschreitungen Einhalt zu thun) und zu

richten ; das. wir — sullen macht haben dat (die zweyonge) zu

saissen (die Zwietracht beizulegen).

4. Was bedeutet der Name Bructerer?

Vor Jahren ward von mir die Ansicht ausgesprochen

und zu begründen versucht, dass die verschietlenen Lautreihen

unserer starken Verba sich auseinander entwickelt haben, und

— was daraus folgt — dass die aus Verben erwachsenen Wort-

stämme unserer Sprache, wenn sie anders unentstellt und in

regelmässiger Verlautung auf uns gekommen sind, sobald sie

gleiche (]!onsonanten haben, auch in ihrer Bedeutung ursprüng-

lich zusammenhangen müssen.

Nach diesen Grundsätzen ist das Verbum brauchen

(ags. briican, breac; westf. brüken, brök) ein im Vocale ver-

breitertes brechen (goth. brikan, brak). Brükan bedeutete

sonach ursprünglich brechen, aber das Brechen des Bodens
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zam Zwecke des Aukerbaus. Diese Bedeatuug giag auch aaf

(las jüngere schwache Verbuni brauchen (prset. brauchte) über.

Aas dem engen BegriiFe (Gebrauch des Bodens) entsprang der

Weite des Gebraucheiis und Geniessens (frei) überhaupt.

Gestützt wird diese Wortgeschichte durch scbwed. brak

= Anbau, Ackerbau, so jwie durch schwed. bruka akem =
den Acker b^tellen. Es gibt aber auch ein ahd. nivi - brüht

,

f. — Neubruch, was ich als Terminus des Ackerbaus lieber

zn brükan als zu brikan stelle. Aus brükan (den Boden

brechen d. i. baufn) entspringt ein weibliches brukt (eigentlich

Particip des schwachen Verbs), dem zunächst die Bedeutung

des gebrochenen d. i. gebauten Bodens, sodann die des

Ackerbaus beizulegen ist.

Dieses brukt (bruct) steckt in dem Namen Bmcteri. Für

einen Volksstamm, der in Norddeutschland vermutlich den

ersten, sicher aber den bedeutendsten Ackerbau trieb (Hellweg!),

eignete sich der Name Bructheri = Ackerbau-Volk, oder

Bruct-wairos = Ackerbau-Männer. Aus Bruct-heri machten

die Bömer ihr Bructeri, Bructerii. Eäner bequemen Aus-

sprache zu lieb ward nach der Zeit aus Bruct ein Boruct,

daher Bedas Boructuarii = Boruct -vare. Lautverschiebung

und Vocalsenknng lieferten die Formen Boraht, Borht in Bo-

rahtra-Borhtcr — Weitere Verderbnis findet sich in Bort-

hari, Bortrini. Bei diesen letzteren mag schon das Buritha

(Boerde) = fruchtbares Land, mitgewirkt haben.

Die Werdenschen Register geben ausser dem pagus

Borahtrou (iiacombl. Arch. II, 239) auch ein Borathbeki
(ebenda 233) — Borachtbeki, was einen Bach bezeichnet, an

welchem Bauland lag, oder wo Ackerbau begonnen wurde.

Vielleicht ist die so oft vorkommende Ortsbezeichnung

Braht, Bracht, f. nichts anderes, als ein im Vocale ver-

ändertes Brüht.

5. Was bedeutet Fale in West- und Ostfale?

üeber den Sinn des Namens Fale sind bekanntlich

mancherlei Vermutungen "aufgestellt worden. Nach meiner

Ansicht verlautet das Wort aus Fäl-ah mit der Bedeutung:
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der ein Pferd besitzt oder gebraucht,- waa nach '.en

Verhältnissen des Altertums dann weiter einen berittenen

Krieger bezeichnen muste.

Daas ein Volksstamm nach solchem Merkmale genannt

ward , kann nicht auffallen , und es liegt nun auf der Hand,

warum der Falen-Stamm bei der Einwanderung das nord-

deutsche Flachland in Besitz nahm. Zu ihm gehörten ur-

sprünglich teilweise auch die Völkerschaften, welche später

Franken genannt wurden, und unter denen römische Nach-

richten die Tenchtherer noch als vorzügliche Reiter nennen.

Die älteste bekannte Form des .Namens Fale liegt in den

Plnralen Westfalai für Westfalahi und Ostfalai für Ost-

falahi. Sie sind mit einem langen a zu schreiben, weil in

unseren, bezüglich der Lautverhältnisse sehr genauen west-

fölischen Mundarten heut« ein a(o) gesprochen wird. Fälßh

wird aber abgeleitet sein von Fälo (Ross). Dieses Fälo findet

sich nun nicht allein im Mittelniederdeutschen, sondern auch

in den nordischen Sprachen. Ein langer Vocal gebürt ihm,

weil es dem griechischen IloXf^ entspricht und bezüglich des

lateinischen Pullns eine Geminate zu compensieren hat^).

Langes a, genauer a(o), steht aber ^vie in den altsächsischen

Brätl für Bröd, Kap für Kop dfer Frekcuh. Rolle. Die Be-

deutung des mnd. Väle, schwed. Fa(o)le ist:

1. Fohlen. So häufig im Mnd. Bngenhagen z.B. über-

trägt Luthers „Füllen" (Marc. 11, 2) mit Vale. Der Teuthon.

hat Vail. voellen. in P. jong Pert.. Für das Schwedische vgl.

man die Wörterbücher unter Fa(o)le.

2. Pferd überhaupt, Zuchthengst, Streitross.

Ein niederrheinisches Weistum bei Lac. Arch. I. zeigt auf

S. 107: Vale — Zuchthengst; ebenda S. 182: einen Vail vp

dryen beenen d. h. einen Zuchthengst, der mit dem vierten

Beine auf der Weide gefesselt (getüdert) ist. Ebenso in der

schwedischen Volks- und Dichtersprache. Bei Cavallius, Folk-

sagorl, 40 und öfter bedeutet, Fa(o)le ein Ross überhaupt, so

dass es mit Hast und Ga(o)ugare synonym ist. In Tegner's

') So z. I!. lautet ogs. Cille heute in Altena: Kile, ne Kile

IJ6i-; Pille iat = Pile, Waffe = Wa(o)pe , aitercB «traffen —
BtrH(o)ieD.
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Axel lesen wir: fränist pa(o) en tigerfläekig fa(o)le ^anisnsar

en sköldmö, und gleich nachher wird 6a(o)ngare für dieses

Fa(o)le gebraucht. Im Neuisländischen wird Fola ebenso ver-

wendet; vgl. Firm. V.-St. III, 830: Olafur leit ait hjartablöd

undir fati a fola stod.

Väle ist nicht das einzige Wort, welches den Begrif des

Jungen einer Tierart zur Bezeichnung dieser Tierart überhaupt

erweitert. Auch engl. Bird (Vogel) entspricht einem ags.

Bryd (junger Vogel, eigentlich Brut). Ebenso erhielt mnd.

Bord für Brod d. i. Brut den Sinn von Vogel in Iseubord *)

(Eisvogel), worin Isen = Is (Eis), wie in Isenack (Seib. W.
Urk. 484 S. 624) =. Eisstollen oder Eiskeller »).

Was meine Auffassung weiter zu stützen scheint, ist,

dass die Cherusker, welche nnzweifelhaft zu den Fälen gehorten,

vorzugsweise ein Reitervolk gewesen sein müssen; denn als sie

(nach Flor. 4, 12) im J. 12 v. C3n'. mit Sueven (d. i. Chatten)

und Sigamberu die noch nicht gemachte römische Beute teilten,

wählten sie die Pferde, während den Sueven das Gold und

Silber, den Sigumbem die Gefangenen zufallen sollten. Noch

mehr spricht dafür das niedersächsiche (lüneburgische) und

das westfälische Wappenross. Der Sage nach soll Widukiud, als

er Christ geworden , das ursprüngliche schwarze Ross mit

einem weissen vertauscht haben. Mag immerhin das eigent-

liche Wappenwesen nicht so hoch hinauf steigen, so viel ist

sicher, sinnbildliche Feldzeichen gehen weit ins Altertum zu-

rück , auch wird Niemand bestreiten wollen , dass spätere

Wappen mitunter auf üeberlieferungen von uralten Verhält-

nissen beruhen.

'J
Iseuljord, Wigg. öeheifl. II, 41; isenbort, Hatsvers. il. Tiere bei

Bruns; Isenburt. eyn vogel gebeert albgolt, Teuth. Eisenbart ^= Schlau-

kopf rührt orBt vun dem geschichtlichen Dr. Eisenbart (Eisvogel) her.

*) Celarium quod dicitur Ysenack. Isenack = Isen-ack oder

Isen-nack, was auf eins hinauskommt. Ack itnd Nack ist ductns, Gang,

.Stollen, verwandt mit heutigen Ake, Kelleräke, ausserdem mit Nachen

und Aken. Alle diese Wörter sind entsprungen aus Akan, prset Uok

= Nakan, prtet. Nuok, führen, fahren, treiben.
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V.

IDie Statuten iie0 Pullenampt0 |u Pefei

au« bem ^a^re 1426.

»erdffmUi^i Hon Br. Sulitt« i&ei^etnann.

3Die titnft, au« ber SBotle bc« Schafe« fftciberftoffe jit bereiten,

Mü^te in ben ^'Zicberlanbeu feit ben frü^efteit ^dtm unb e« bifbeten

bie Sr^eugniJTe bei-felben einen fe'^r erheblichen ^anbelöartifel. SSon

bort^er »erbreitete [\äf ber Snbuftrie^loeig ami^ über bie benachbarten

gelbemfc^en unb clecefc^en ßanbe bie im 14. unb 15. 3ai^r'^«nbert

^unt I^eil öorjuggtoeife burc^ bie Üuc^fabrifation jn SJol^Iftanb unb

9teic^t:^um gelaugten; nic^tblog bie bebeuteubcreu Ortfc^aftcn, fonbern

felbft ßanbgemeinben legten fic^ auf bie SEßoüenlDeberei!') I)a§ unter

fold^eu 58erl^ä(tniffeu SBefel, ber grüßte unb angefe^eufte ^anbeföplafe

im ßlecifd^en, in biefer Shinftfertigfeit nid^t 3iivflcfgeblieben fei, bfivfte

fetbft bann unän)eifeU;aft fein, tocuu utci^t au8brilct(id^e 3f"3"tffE e*

bctoiefeu. I)ie ©cbeutfamfett be« njefcler |)aubel« reid^t bereit« toeit

über bie Srl;cbuug be« Orte« ju ftäbtijc^eu Siechten äiirüd, uac^

biefer Segituftigung ual;m er einen immer toaci^fenbeu Stuffd^njitug.

Qi fe'^It fc^on an« ben ältefteu ,3^'^^" n\d)t an über^eugenben ©e»

tveifcn für biefe ©e'^auptuug. Stntge uifgen i^ier '^lafe finben.

3n eiuer Urlunbe im ftäbtifd^en Hrd^ic ju 9iee« au« bem

Oa^re 1142 gibt ber Srjbifc^of 3lrno(b »on Süln neben anbem

Orten be« clecifd^en Sanbe« anc^ ber villa Wiselensis aH«gebe^nte

^anbel«bered^tigungen. ^n beut wefeler Stabt^ricilegium »on 1241

toirb ben bürgern ber jur Stabt erhobenen offenen 3lnfiebelung »on

@raf I)ietrid^ b. ä. (Theodericns coniitis clivensis primogenitus)

für Jpaubet«güter 3teuerfrei(jeit beiindigt au fämmtlic^en (anbe«^err'

') «etgtat^, öaä Sbttcnatnt 311 ÖSo*. ^ubeuanuaten »eä ^tflorifd)««

iüeretnä für ben DJieberrl^cin. 5. u. 6. Jptft. Säln. 1858 u. 59.
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ben Süuffd^toung bei (Bttotxbt9 in btcfer S^xt, mdft feinen änfang.

Leiber finb nun bie bama(8 naäf god^fd^em ÜKufter aufgefteßten ämt**

ftatuten ebenjon)o^( »ertöten gegangen, a(8 bie bet ©tobt ®od^,

»efd^e i^nen ju Orunbe gefegt tourben.

Die un« erhaltene {Rebaction ift ein 3a^r^unbert [pattx, aHm-

üäf 1426, entftanbeu, jebod^ bllrfen toir, o^ue einen Änad^ronidnuiö

ü^u begeben, unbebenllid^ fd^on ba« frühere Amt batauf funbieren, »on

bem fie in ben einjelnen ©eftimmungen unb SSotid^riften fd^»er(i(^

»efentlid^ »etfd^ieben rcat; bafür jeugt befonber« ®|jrad^e unb

Stil; etnjelne 3"föfee, Stbänberungen unb Sttoeiterungeu , befonbetö

insofern batau8 ein goTtjd^ritt int ©ererbe entjd^ieben ju läge tritt,

finb freilid^ unberfennbar Röteren Urf|jrung8; »on toefentlid^er ©e«

beutung aber ift e« unb ein fd^Iagenber Semeie für bie im 8aufc

ber 3e't etreid^te Irefftid^fett ber »efeler gatrifatc, ba§ btefetben in

ber borttegenben Urfunbe nid^t bIo§ über god^fd^e, calcarf(^e, fon8==

berffd^e, fonbem aud^ über bie ^oßänbtfd^en (ruermonbcr) luc^e

gefteüt loerben. Die t>or5ttgtid^ften ©efugniffe aber, toeld^e ©efel

mit biefem @tatut erhielt, beftanben in ber auSfd^Iie^Iid^en ^extüf^

tigung tt>efeler ©ilrger jum betriebe ber lud^fabrifation in ber

©tobt unb R-rct^ett üfficfel, in bem $Red^te, bie Uebertrctungen ber

3lmt8ftatuten mit feftgefe^.tcn Strafen ju a^nben unb btefe ©trafen

bnrd^ fetbftgemä^Ite 9lmt«gefd^>»erene ausführen, bte Strafgelber er=

^ben unb t^eitoeife jum Seften be« Slmte« toettoenben }u bürfen.

Die Statuten fclbft gercä^ren un« einen siemiic^ genauen ©lid

in ba« innere betriebe be8 SBottenamt«, »elc^c« SBoII^änbler, Ind^=

»irfcr, S^uc^färbcr, lud^fd^ercr unb S^ud^^änbler umfaßte; fic geben

Seftimmungen über bie Sa^I »on 3lmt«borfte^crn , regeln beren

SSJa^I unb 2lmt«funftionen, fte »erbreiten [xäf über ben {Ro^ftofl,

über bie ?(rt ber SJerarbcttung, über Cualttät unb Cuantität be«

fertigen Ämift|jrobHft« unb fcfeeu bie Äränjen ber StrafmoBe feft

für Uebertretungen ber Statute».

Der 9lmt«»orftanb befte^t aud beu »ier 3lmtön)erhneiftem, bem

Stoctträger (3Jermeffer) unb ben jmei ßinlegern. 3^re 8lmt«bauer

»or ein 3a^r; jeber mußte bte aitf t^n gefallene SBa^I annehmen

ober [läf burc^ (i^clbbuße Io«Ianfcit. Die ®en)ä^(ten »urben jur

treuen ©rfüüuug ber i^uen obtiegenbeu 3lint«^füd^ten eiclid^ ober auf

ben bem Slmte bereit« geleifteten @ib »er|jflid^tet. Die 2Ba^l ber

Slmtatoerfmeifter fanb »or ben dtentmeifteru ber Stabt SJefel ftatt,

unb e« mußten »enigftenö jmblf ®efd^n)erenc be« ?tmte8 be^uf« ber



81

SSJa^l antoefenb jdn. 3)ie Slratawethneifter »orett bie etgentltd^eti

Siepräfentatrten be« SSottenamt«; fie cettrateu ba«jelbe ber ftöbttfd^en

Se^örbe gegeitübet, bte in äüem, tca« ba« @en>erbe al8 fold^e« be»

traf, junäd^ft nur mit i^nett oer^anbelte; fie brat^tm bie Sefc^Iüffe

mtb Süufc^e bed ä(mtö an ben 'tRaÜ) unb anbernfeitö bie diatifi--

benete an ba9 Slmt; fie Ratten bie Garantie fär tabeQcfe ünb gute

gaftrtfate, für treue ©efolgung ber ?fant«ftatuten, beftimmten bei

Ueberfd^reitungen bae (Strafmaß innerhalb ber gefe^üd^ feftgefteQten

St^ranlen, beforgten bie Sinjle^uug ber ®rüd^ burt^ bte i^nen

;^u biefent ^toedi jur ä$erfUgung gefteUten ©tabtboten unb (egttn bor

bem SRat^e barüber «ed^enjd^aft ai. 5Die ^filfte be« ©traffa^

fiel ber ©tobt, ein SSiertel bem 3lmte, ein SSiertel ben ämtetoerf»

meiftem ju. Sluc^ fiir ^te 9tebifü>n unb Siegelung ber fertigen

^unft^rcbutte erhielten bie leiteten eine beftimmte Vergütung. 3eber

äßerfracifter mu|te i^rer gabung golge leiften, SRiemanb burfte bei oer*

(jängter -Strafe fid^ über fie eine üble 9io(^rebe erlauben. Slurnat^ oer«

Ijeriger SReeifion unb Siegelung i^retfeit« burften fertige gabrifate

al« f)anbel«artifel oerfanbt toerben. O^nen jur Seite ftanben bie

gwei ßittleger unb ber Stodträger. 5Die ßinleger Ratten e« f^ejieü

mit bem 9{o^^robuft, mit ber SBoQe ju t^un, fo ba^ bie äBoQ^änbler

i^rer Sontroüe untertoorfen tcaren; fie Rotten ben angefauften 3iö^=

ftoff JU reoibieren, ft^Iet^te« ÜBaterial auöjufd^eiben unb für ben

^"»anbel beftimmte«> unter i^re auffitzt einlegen gu laffen; in i^rer

©egennjart würbe bie Söoüe getoogen, »obei nac^ aüÄbrfidlid^er Äe^

ftimmung fic^ fämmtlid^c SoQ^änbter einerlei @ett)i(^td bebienen

mußten, ba« amtlid^ angefertigt ober geait^t xoax. 5Die brei erften

'^aragra^^en be« Statut«, »elt^e com SRo^ftoff ^anbeln, geben fpejieüe

©iule, »oorauf bie Ginleger i^r äugenmerl ju rid^ten ^aben; bie

iUermifd^ung befferer 3Öottforten mit ft^Ied^tem wirb unterfagt (eensche-

rige Rynsche westveelsche wolle myt auerwaldscher wullen zu

mengen) unb eiblit^c 35erfi(^erung be« SßJoH^änbler« oerlangl,

bat oon i^m jolt^c SDlifd^ungen unterbleiben. 9iaffe, filjige (viltige),

doirliarige,*) ft^mu^ige (smerige), twyscherige*) Söoüe barf nid^t

eingelegt toerben. — 3!)er Stodträgcr (gUenträger, JUermeffer) ^atte

') doirharig = but(^^atig b. ^. wo bie fwote birrd^e'^cnb ^erouäjlt^en.

') jn»etf(^ig nnb ba^er uttgfei(ft. — 3)ie ffiotl« ifl eittotbtr ein» ober

jmtitcöeTia; ient tomnit »on bett ©c^afen, bie beä 3a^r3 nur einmal gefc^oreu

nämlic^ im t)ftill;ia^r }u ijtiiägang äprit oberp <Jln(ang "HHax; biefe oon bcncn,

6
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bie Zudft ouf ©to^I unfc 9?a^men ju controüteren unb ftd^ bo»on

ju überjeugen, bog bie fle^örtge Stnja^I (Sarnftränge Benoanbt »urbe,

bag ba« ®e»ebe bie gefefelid^ feftgefteüte !»!änge unb Srette ffaüi;

er führte be«^oIb bie (5ße; bo^er fein ?tome. —
@e^r genau »oren bie äint8ßor[(^rtften, »eld^e gälfi^ung jeber

ätt »erboten, ouf gute, tobeßofe gobritote ^intotrtten. ©c^Iec^te

ffioüforten, ol8 »el(^e bejeid^net »erben Crytwoll, afEstaet, flock,

schrodelingh
,

plock, schuddelingh, twjscherige wnlle,') (eitere

fofem fie im i^onbe ©efel unb 3!)in«Iaten- ntd^t getoonnen »or,

burften ju 2iuc^en über^oupt niäft eerorbeitct werben ; ebcnfo »enig

burfte mon ©d^teonj» ober ©einmotte ju geleifteten Siuc^cn eertoenben

ober Setnengom in btc !?eiften festeren ober in ben iBor[d^log ober

JU offenborem öetnigc in bie 2iuc^e berweben. "Die SBoüe foüte

nic^t gefront, fonbem getommt »erben, unb auf f(^Ie<^tcfl Sämmen

»ar <Strofe gefegt; jeber Siud^toirfer »or für bie ®üte feiner Äömme

k>eront»ort(id^. ^ontme, bie an ben (Snben bider »oren, old in bcr

üKttte, Berfielen ber <Strofe; ebenfo »urben folt^e 2:ud^e mit ©trofe

belegt, bie äufofegetoebt, bie rücffid^tlid^ be« üKaterto(8 ober ber Sear»

beitung on ben Snben beffer waren ol8 in ber äßitte. ©lätterwottc

(geblett) burfte unter gefärbte ÄBotte überhaupt nid^t gemifc^t werben,

unter braungroue ffioüe nid^tme^r, al« ber britte j^oben. Sludge mit

„enen slage" burften ni(^t ongefertigt, nid^t „gekarffte" 2iuc^c nid^t ab=

gewebt, „warfstrypte"*) S^ud^e nid^t in ben Jponbcl gebrod^t »erben.

Sd^Ie(^te« ?!alten, {Routen, stoppen unb gärben ber Sludge »urbc

mit Strofe belegt ; otte 2iuc^e mußten „up den stail"') gefärbt.

rotiäit jwttmal gefc^oren »erben, ba« erjle Mai ehoa brci SBot^n cor ^immet-

fal^rt (SBinteTOotte), Ua« anbcre SWoI bie SBocIk cor SÄic^elia ^Soramert^)oBe^.

Die einfc^rige äBoIle ip üitget iiiib feiner, at8 bie jTOcif(i)erige, unb unter bicfer

Birb öie »ontmenootte, loeit fie reiner nnö feiner tpt, ber äöinterwoüc our^

Staogen.

') aJadb \xn go(^r Statuten burften Knip-Wolle, Upacuddeling o6er

Peilkens-Wolle, Kluyt-Wolle ot)er Vloick-Wolle, nac^ bcr bürener fyiü-

Orbnung Plock, Streichhären unb Flock nidjt Derarbeitct, nadb ben Sueren

Don «rilggc Vlocken, Boll-Wolle unb Schoorlinc ntcl)t mit anbcrer öoUj
gemifi^t werben, «gl. öergrat^ in ben annatcu be8 ^iporifcficti herein« für

6eu 9tteberr§ein. ö. ^ft. 2>. 45.

*) ludje, bie Streifen loarfeu.

«1 %'\l ^ngt Bot mit „stale" jufammen, wai bie SKatrije für äHflnjen

bebeutet; e« i|l alfo fo ju fagen ba« (ärunbmufler. „©tobten" ifl na* r^i'
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ben fci^marjen Zudfin jur J^altbarteit unb (Sletij^mä|tgleit ber ^axhi

juerft eine blaue ©vunbfarbe gegeben werben. SWe Bürger unb •

Stngefeffene ber i^et^ett 2Befe(, aber nur fie foltten i^re Zndfi

Wften, 'äü^en-' unb ^tnnenwerf (Stabt= unb Sanbwert) ) foüte un«

geleiftet fein, efelgraue« JEnd^ »eber geleiftet nod^ fc^toarj gefärbt

»erben. 9itttffid^tüij^ ber ©reite unb Sänge ber berft^iebenen Üuci^e

^errfci^te bBßige ®Iei(^mä|igfeit für bie einjelnen ©orten, e8 tourbe

biefetbe auf« ftrengfte gewahrt, fo ba| Dualität unb garbe ber ein-

,;ielnen ©tiide bei geregelten Üud^en i^re (Srö^e juberlü^g beftimmte,

c^nc bat e* be* Staij^meffen« beburfte. Siinftli(^e« Snoeitern ber

Xüäfe, nm bie gefe^Iiij^e ©reite ju erjielen, ftar ftreng unterfagt.

(Setrompene lud^e mußten 8 gro^e SSiertel breit fein, ba« ^albe

Stücf 17 V«, ta« gauje 35 (5üen lang jtpifd^en jwei SSorfci^Iägen.

©eipe unb braungraue luij^e »aren auf beut {Rannten 9 SJiertel,

gefärbte O*/« SSiertel breit, '©d^njarje Znäfe unb tiber^au^5t afle

breiten Züäft mußten gefronnjen 9 SSiertel, auf bem 9ia^men 11

grope SJiertel ©reite ^aben; fie mu^t&n bon befter SBofl? fein unb

CO Stränge fte^en. 2lüe lud^e, bie über 46 unb unter 60 Stränge

gelammt ftanben, belamen 10 SSiertel ©reite.

I)ie SBertmeifter Ratten für ftrenge ©urt^fü^rung biefer ©e»

ftimmungctt ju forgen; ba« Sieget be« ämte« bürgte für bie ®ü'te

Dcr Cualität unb für bie Ouontität ber SBaare. J^älfd^ung be«

jKeuiftonöseiij^enc fonjie ©enufeuug frember ^tiäfen »urbe ftreng ge=

al;nbet. ßntfpraij^en einjetne gabrifatc bei Stcoifton ber Söerfmeifter

ben gefefelid^en Slnforberungcn nid^t, fo »urben fie bon biefen burci^

lauge Sinfd^nitte für ben OroB^anbel unbrauchbar gemaci^t, fie

mußten gefrompen unb in bev Stabt berwert^et »erben, äud^ auf

ben auswärtigen ^ißärften, ali »elij^e beifpietömeife namhaft gemacht

»erben bie üßärttc jn ©ebenter, SDiünfter, 0«nabrü(f, @oeft, 3)ort«

"

munb, Sffen, ftanben bie »efeler Üuc^wirter unb JEud^^änbler unter

(Sontroße bev ftäbtifij^cn ©e^örbe. Sie mußten fämmtlici^ neben

einauber, burften nici^t getrennt jtoifci^en aubent JEud^^änblern fte^en;

fie ^tten um ben ^laß auf bem üJiarfte "unter ftt^ ju logen, unb

ber, »el(^er mitloßen »oüte, mugte »enigften« 6 Stncf »efeler Züd)

nifd^ Äuäbrurf „für baS SUtuH« reguütttn." „^tael, wat nato maken."

G. V. d. Schüren'« Teutonista.

') ttä flnt barunter nw^rfi^infii^ fi^tec^tere Xut^orten ju »tr|le^n, bie

ni^t auägeffl^rt, fonbern auf btm Sanbe unb in ber Statt »erfitouc^t würben.

6*
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bie ZüfSft auf <Staffl utit 9{a^men ;u controUteren unb [läf batoctt

ju überjeugen, ba§ bie gehörige Slnia^I ®arnftränge toemaobt toüxbt,

ba^ bae ©etvebe bie gefellid^ fe[tge[teQte i^ünge unb Brette ifatte;

et führte be«^alb bie 6((e; ba^er fein ^lernte. —
®e^r genau waren bie Stmtaoorfd^riften, »eld^e gälf(i^ung feber

Art »erboten, auf gute, tabeUofe j^obrtfate ^tnwtrften. ©d^Iec^te

ffioUforten, al8 totlfSfe bejeid^net »erben Crytwoll, affetaet, flock,

schrodelingh, plock, schnddelingh, twyscherige wnlle,') festere

fofem fie im ?anbe ffiefel unb jDtnSlalen - nt(i^t getoonncn n>ar,

burften ju lud^en überhaupt ntd^t »erarbeitet »erben ; ebenfc »ettig

burfte man ^äfXoani- ober Söeixtmoüe ju geletfteten Zü(Sfen »ertoenben

ober ßeinengam in bie Seiften fd^teten ober in ben SJorf^Iag ober

§u offenbarem Setruge in bie Züäfe »cr»eben. "Die SBoüe foüte

nid^t gefragt, fonbem ge!ämmt »erben, unb auf fd^Ied^tee dämmen

»ar (Strafe gefegt; ieber S^ud^ttirfer »ar für bie ®äte feiner Stämme

»eranttoortlid^. Äämme, bie an ben ©nben birfer »aren, al« in ber

üKitte, »erfielen ber ©träfe; cbenfo »utbcn fotc^e lud^e mit Strafe

belegt, bie ^u lofe gewebt, bie rüdfid^tlid^ be« Ü)iaterial8 ober ber ©ear^

beitung an ben Snben beffer »aren ali in ber äßitte. :S3Iätter»oQe

(geblett) burfte unter gefärbte äBoüe über^am^t ni(i^t gemifd^t »erben,

unter braungraue SßoQe ni^tme^r, ali ber britte traben. 2:ud^emit

„enen slage" burften nid^t angefertigt, nid^t „gekarffte" lud^e nid^t ab'

gewebt, „warfetrypte"*) lud^e nic^t in ben $anbel gebrad^t »erben.

Sd^Ied^te« «Ratten, Staunen, iKoppen unb färben ber S^ud^c »urbc

mit Strafe belegt ; aüe lud^e mußten „np den stail"*) gefärbt.

roüäft jwetmal gefc^oreu »erben, baä erjle HHal ehoa brci SBw^n cor ^mmel-
fa^rt (SBinteTOottel, baä ankere 3)lal bie SBocfee cor aÄidjaeliä (Sommertooltel.

Sie einfc^rige SBoIle t(l länger unb feiner, aW bie jmeift^rige, unb unter tiefer

»irb bie «ontmenootte, locit fte reiner ni\T> feiner i(l, ber Sintenoottc uor

gtjogen.

') 3Ja(fi Den go(^r Statuten burften Knip-Wolle, T'psiMiddeHng öfter

Peilkens-Wolle, Kluyt-Wolle ober Vloiok-WoUe, nac^ ber bürener fyi\l-

Orbnung Plock, .Streichhären unb Flock ni(öt Derarbeitct, na* ben dueren

Don Örüggc Vlooken, Boll-Wolle imb Schoorlinc ni(^t mit anberer öoüj
gentifdjt loerben. «gl. »ergrat^ in ben »nnalcn beä ^iflorif*en SJereinä für

ben atieberr^ein. (i. §eft. 3. 45.

») ludjc, bie Streife« warfen.

«1 St,'^! ^ngt »Ol mit „steile" jufammen, roaä bie SWatrije ^"^r äWünjen

bebeutet; csi i|} alfo fo ju fagen baä lärunbmuper. „©tagten" ip na* rjiei'
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ben fc^icatjen Jucken jur $o(tbortett unb ©leid^mäßtgfeit ber (Jorbe

juerft eine bloue ©runbfavbe gegeben werben. 3[öe ©ürger unb •

Singefeffene ber ^^ret^ett SBefel, ober nur fie foüten t^re ÜEuc^e

leiften, Siuöen« unb ©innenwerf (Stobt» unb Sonbwerf) ) foüte un»

geleiftet fein, efelgroue« 5Eud^ Weber geleiftet nodf fd^worj geförbt

werben. Siütffid^tlic^ ber ©reite unb Sänge ber oerfc^iebenen Ju(^e

i)tvt]d)ti oöüige ©leic^mögigfeit für bie einjefnen ©orten, e« würbe

btefelbe ouf« ftrengfte gewo^rt, fo ba^ Dualität unb garbe ber ein=

.^ehten ©tiide bei gefiegelten ÜEuc^en i^re ®rö^e juoerläfeig beftimmte,

c^ne ba^ c8 be« 9io(i^meffen« beburfte. Äünftliä^e« (grweiteru ber

Züdfe, um bie gefeglid^e ©reite ju erjielen, wor ftreng unterfogt.

®etrompene ÜEud^e mußten 8 gro^e S3iertel breit fein, bo8 ^olbe

Stücf 17 Vi, b«* gauic 35 (Süen lang jWifd^en jwei SSorfc^Iögen.

JßeiBc unb braungroue lud^e waren auf bem 9ta^meft 9 SSiertel,

gefärbte 9V« SJiertel breit. 'Sd^warje Jud^e unb über^au^t aik

breiten Jud^e mußten gcfrom^en 9 3Jierte(, auf bem Stammen 11

grope 35iertfl ©reite ^oben; fie mußten öon befter 3EIJoße fein unb

(iO Stränge fte^en. Me lud^e, bie über 46 unb unter 60 Stränge

gefämmt ftanben, be!omeu 10 3SierteI ©reite.

Sie ©erhneifter Ratten für ftrenge üDurd^fü^rung biefer ©e*

fttmmungcu ju forgen; ba8 Siegel be« Slmte« bürgte für bie ®fite

cor Cualität unb für bie Ouontität ber ffiaore. gälfd^ung be«

^epifton8jei(^ett« fowie ©enu^ung frcmber ^eid^en würbe ftreng ge»

aljnbet. 6ntf^)rad^en einjelne gabritate bei SJecifion ber 3öertmeifter

bcu gefegüd^en Stitforberungen nid^t, fo würben fie oon biefen burc^

lange Sinfd^nittc für bcu Oroö^anbcl unbraud^bar gemacht, fie

mußten getrompen nnb in bcv Stabt oerwert^et werben. 9(ud^ auf

Den auswärtigen ÜDtärften, al8 weld^e beifpielsweife namhaft gemacht

werben bie SDinrftc ju 3)eoeuter, SDtünfter, OSnabrüd, Soeft, 35ort=

munb, Sffen, ftanben bie wefelcr lud^wirfer unb Jud^^äubler unter

iSoutroüc ber ftäbtifd^en ©e^örbe. Sie mußten fämmtlid^ neben

cinonber, burftcn nid^t getrennt jwifc^en onbem Jud^^änblem fielen

;

fie Ratten um ben ^(og auf bem 3ÄarIte 'unter ftd^ ju lo^en, unb

ber, weiter mitloßen wollte, mugte wenigften« 6 Stücf wefeler Jud^

nift^W auäbruct „für Daä SUlu)ler regulieren." „?tael, wat nato maken."

G. V. (1. Schüren'g Tentonista.

') (£3 finb baiuntcT nxi^Tlc^intic^ fc^Iec^tcTC Xuc^foTten ju oerfte^m, bie

nt(^t auügefil^Tt, foitbcrn auf bem ^anbe unb in ber @Utl)t Dccbcauc^t würben.

6»
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feil ^aben; fie burften feine fteraben futjen Xnäft, bte nid^t ju

, SBefet fabriciert »oren, »ie tuermonbet, tteufeet, ftoc^f^e, calcat^d^c,

fonöbedfc^e u. f. to. umifd^n beit »efeler Jucken ait«bieten, fonbent

mugten biefetben befonber« auffteQen unb mit bem cmdbrücfiid^en

©enterten »ertaufen, — »a« aüdf ein banebea angef^tagene« Söxett'

dfen mit beutdc^er 3tuffd^rift befunben foüte, — ba§ e« leine toefelet

XutSft feien, auf ba§ 92iemanb bamit betrogen ioUibe. SBer jugtcit^

mit ipefeler 2:ud^en engtif^e, brabantfd^ ober ^oQänbifd^e, bie oon

eagltfd^er SBoüe fabriciert »oren, feit bot, mugte biefe hinter bie

n>efe(er Studie fteßen unb burfte fte erft nati^ Stbfo^ ber »nefeler «nb

jtoar ebenfaü« mit bem oudbrüdftid^en ©emerten »erlaufen, ba§ e«

f?ttte »efeler j^obrifate feien. Siuc^e üv& ff(odhooüe unb „Schragelingh"

burften nid^t ju üJiarfte geführt »erben.

Ratten bte »orfte^enben Seftiminungen ben ^md, ben guten

^Jiamen na(^ äugen ^in ^u teo^ren, fo toax an(ff anbererfeitd Scr-

forge getroffen, ba§ eine grünblid^e SJorbilbung i\m ®e»erbe ersiett

unb bie befonberen Äunftgriffe in bemfetben nid^t an beliebige ffrembe

übertragen »ürben. Se^rfinge muften nömfid^ föenigften« t>ier 3abre

in ber ^e^re fteßen, föä^rcnb »el(^er 3"t fie »otn Se^rmeifter floft

unb Steibung erhielten, unb i^um nrinbeften bann noc^ ,^n>ei 3a^re

af« ©efeUen bicnen, e^e fic fid^ al« 3Äeifter befe|en burften. i)Me»

manben aber n>ar ei geftattet, junge Veute atö Se^rtinge bei fic^

aitf^une^mcn, bte nic^t im Öanbe SIct>e ober Dinötafen gebürtig

maren. ©benfo »enig toar e« erlaubt, toä^renfc i^re« ©ienftja^r*

bem Dieitft^erm entlanfene ©e^ilfen ober ©e^tlfinnen fofort in Dienft

,^u nehmen.

Ueber beu Umfang bei Xud^gen>erbe« in ber Stabt ^efel

geben nn* aufer ber Slufiiciti^nung ber jä^rKc^cu Srträge au« ber

"Siegelung ber lud^e in ber Äämmerei<^9ted^nung,») bie in i^rer »jer»

) 2ffiv tic igicgctmig te« StütfeB Xudi »Durtc uadi §. 41 Des Statut«

iiii^lt 1 atCMis U ai6. — 12 ^cDct; lö'/j «tb. - 1 x\)n. (SitlDcit'i, moBoii

' 9 N:r ©tabtfaffe, '. j beut ÄmtSwethnciftct jupd. 35ic StaDt itn^m ein ans

bem 2iejct<iettc ttac^ auämeiS ber .ftäntmercUSiet^ituttgen bcifvict^meife IS-Qä

^ 49 *J)fart 10 «djitlmgc. 1405 = 47 SK. 8 @(^. 1410 ^ »4 a)f. 7 gdi.

1415 = öü m. 40 @^. 1420 ^ 59 3». 5 @d^. 1425 = 65 -M. 11 @di.

3 H)f. 1430 :^ 47 :irt. 7 Säj. 1440 = 66 SW. 7 @1^. 1450 = 53 ÜK-

4 Sdi. 4 ^"f. 1460 =88 d)f. unb 15 r^ein. (Sutten (ii 16'/, atbuai ober

47 a)J. 9 3dl., jufomraen ^ 115 Wl. 9 ®4. 1470 = 31 i^ein. @ulb. 2'/.

aibu«. 1480 ^ 22 r^u. (»ulb. 4 sUJoitten u«b 40 3)t. 10 ^i). 10 ^. 1490
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fd^tebenen ^Ö^e jugfeid^ al« SKa^ftob bienen für ba« ©teigeti «Rb

©tnlen be« ©erterbe«, »erfd^tebeue Urfuttben unb gelefleutlic^e än^

beutungen auSfutift, bie »on SSetfauf unb SJer^jad^tung »oti luc^ro^men

unb ^läften jnr auffteüimg folt^er 9?a:^nten ^aribefn. (Sin großer

I^eil ber ütuc^tcirfer befaß fefbi'trebrab eigene '^lä^e mit iJtaitmen,

Sleic^e unb 3"^«^^* i" bei-' ^^^ä^e fetner SBo^nungen ober in feinen

©arten »er ber Stabt, berat ^ie unb ba ttt ©ren^befttminungen bei

tauf unb äJerfauf oon (^ritnbbefit! (£tivä^nuug gefd^ic^t, o^ne baß

fi(^ bie ^alfl biefer Stammen aud^ nur aunä^ernb beftimnten .ließe.

Slußerbem toaren eü »orjug«toeife bie ©äüc ber tfeftitng^JBerfe, bie,

tvie con ©eilbre^ern, fo aud^ Don ütuc^toirfem p älufftelbtng Don

iHai^men nnb ^leid^^Iä^en ber SoKe ange)>ad^tet lourben. So i^etßt

e« in einer Urfnnbe be« ftäbtifd^en Slrc^tttd in ^efel bom 7. SD^ai

(feria tertia crastino beati Johannis ante portam Latinam),

1437,1) baß «ürgermeifter, Sc^effen unb 9tat^ ber ©tabt ffiefel

gedaen hebn den wnllenampt to Wesel den wal bnten der Stat

niuer tusschen der lenporten ind der Stat moUen toem by

der cloeeterporten ellix iars oiu xxvj Rhein, gnldeu ju 'iRaifm'

= 127 iDt 15ÜÜ -= 12ö SW. 7 20). 3u biefeiii «er^ätoi« fc^aiilen bie

Sinna^nien oiiä Dem 2>iiqti^lbt bei £nd)e biä ju Den joanjiger ^a^ien bei

16. Qa^r^uiibertS; Dann tritt vläfelicl) et« auffaüenbeS >Sinten besS ©emerbeö ein,

Iwi »on 3a^t §u 3a§r jiiniinnit.

') äbfc^rtft im |Jriuittgienbuc6e Jtt. 1. 3. öl im Wat^äarrfjio: In den

jair 0118 heren dusent vierhondert xxzvij l'eria tertia crastino beati

Jolianni» ante portam latinam faebn Burgermeister Soepene ind rade der

ötat van "Wesel gedaen den wiillen'ampt to Wesel den wal buten der Stat

luuer tusschen der leuporten ind der Stat moUen toern by der cloester-

porten ellix iars om zzvj Rh. gülden off payment gelike guet dar voir,

die die vier Werckmeister to twe tiden des iars talen sollen den Rent-

meistern der Stat in behueff der stat, alz sie oir segelgelt ind broken

tulen, Ind mögen dat Haemgelt vitpenden van den genen, die die Ramen
onderhedden myt der stat bade gelyck broken des wuUenampts. In desen.

wal sullen sie hebn tot Kaemsteden ind die sollen sie sotten by rade

des Burgermeistera, scepene ind rade alz den duehte, dat die orberlixt

stonden. Ind dat aal to wedersegn staen des Kaitz, ind alz sie on dat

opsegn, so mach malk syn raemen afinemen, vlotten ind vueren ind

dan vorder geen gelt dair voir geuen, dan vander tyt, dat sie des ge*

bniken hedden, ind so mochte die stat dan oir beste voert doen myt
den walle vorss.

"Sit jmtite :j$ei|Mo6tun(} com dinxdagc nu ludica Util, btnSiattm für

fernere n Qiai^men betreffen)), folgt gleich nac^ bem Dorfle^nben '^(^conttacte

in ä^nlid^i ^ffung.
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fteQen für ^Tud^ra^mcn. 1461 des dinxdags na ladica tvirb bfitt

SBoIlamte neäf ferner 9?aum ju 6 9?a^men, ber "JJfa^ für jebeii

5Ra^men um 1 r^eintfd^en ®ulben oerjjoc^tet. — 15er eigenllie^c

i^Ior be8 »efeler ©ewatibgelcerbeö fällt in ba« 15. 3a^r^unbert, fco«

über^auiJt aU ©lütejett ber civitas Wiselensis gelten bürfte. 3Kit

ben Slnfängen be« 16. 3a^r^unberti8 tritt auffaHenb<>li>^lid^ ein me^r

unb me^r pne^menber SBerfaü ber ÜEud^fabrilation ein, ber in ben

breigiger unb cterjiger Oa^re» be^fefben feineu $ö^e<>uutt erreiite;

bie ^a^ bev geficgelten luc^e tt>irb immer geringer unb rebucicrt

fid^ jule^jt auf ein ÜKinimum.') "iia erfd^ienen feit bcncieräiger unb

befonber« feit bcm Seginn ber fünfjtger 3a^vc bie i^rer 9teligien

wegen au« ben 9lieberlanben geflogenen unb »ertriebenen SBaüoncn

unb fanben gaftlid^e Aufnahme; fie waren großen S^eil« rsoii |>aufe

au« ©ewanbwirfer unb nahmen i^r alte» ®e»perbe in bem neuen

ffio^nfi^e fofort toieber auf, »oburd^ bie ©etoanbioirferei in SBefel

e« in hirjer ^iit ju »or^er ntd^t gefanuter 53Iüte brad;tc. 3(ttein

bie neuen Slnfömmlinge waren arm, fie Ratten »or ben laiferlid^en

33Iutebi!ten .^au« unb .^cf, |)ab uub ®ut ftüd^tig »crlaffen unb

brad^ten grc^tent^eil« wenig ober uit^t« mit:*) ber 9?at^ mu^tc iljncn

ein SBfrf^au« (Äalanber) baue« unb fcuftige geWerblid^e (Sinric^tungen

mad^en taffen, bereu !l)edtung bie ßrträge *e« Slmte« ber ftäblifd^eu

Saffe entjog, bie ftörenbe Greigniffe wiebcrum baö Stuten bcd eben

aufblü^enbcn Oewerbe« im befolge Ratten. ^) Gtu großer I^eil ber

gremben jog balb wieber ai,- in feinem Oewiffcn bebrücft burc^ bie

biftatcrifd^e .^attung be« lut^erifd^eu 5Rat^e» ber Stabt ibrem refor-

'^ $on 1535—1545 (»gl. Äümmerei Äedinungcii) »irt nt*W »etfiu«

na'^mt, 1546 = 1 ©ulbtn conr. 21 at6u« 8 geller, 1547 = 2'/. (Butbot

oour. %\idi in btn nä(^(lm ^a'^rm ging eS nit^t bcffer; 1553 l^cißt eä in Bct

Sdmm(Tei=9ted^nung: Van dat wnllenampt dit .jair nichts s^cboirt, dcwil

solcbs in vormerokinge oirer vnvoirmoigenheit oenen 2 jair van «inen

Erw. Mnde quitgelaiten.

*') Sgl. §ctbemann, JBScfeter (ä^mnaftatprogtainm 1859. @. 43.

») §citi«monn, SDScfctcr (äpmnaflalptogr. 1859. i». 43a. «nm. 94. —
Jtdmmctei'Wcc^nung eon 1558 (bem SBoUenanit ba« äicgetgelb crtaffcn tho

ToUest oire elefre tho maken). 2)ie feigen ©tttäge auä betn ©icgtlgtfte

waten in bicfcn ^o'^ren fcl^r erl^ebli* U556 — 1504 ®ulb. courant 20 816.

3 fetter. 1557 -^ 168^ Sulb. c. 11 «16. 9 $. 1558 = 1732 ®ntb. oour.

13. «tt. 4 $». 1559 = 1707 ®. c. 19 «Ib. 4 S). ic), bodj ftog baoon in bie

©tabttalfe nic^t ein Pfennig.
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mierten Selentttni« gegenüber.') Soboitn 6egonn «fBa 1567 in ben

tWieberfanben fein Stutteßiment unb fc^>onte oud^ bie ißeuttofttät bet

benachbarten cteötfd^en ^anbe«ge6iete fo wenig, bag et mit feinen

»üben Äriegerfd^aten ©tabt unb ^anb btanbfc^a^te unb au8|>tünbette,

1)i5vfer mib Stäbte niebetbrannte; bie Unfid^er^eit ber ^eerftra§en,^)

bie Slbfpetrung »on ben bi«^ertgen äbfa^quetten, bie |>ecuniären Se»

brüdtungen Vn'uten ^anbet nnb 33etfe^r. 2Befet litt futd^tbat barnnter,

uevfor feinen ganjen früheren ffio^Iftanb, unb bie unmittelbar barauf

'

folgenbe ©d^tedenäseit be« bteifeigiä^tigen Sriege« »ar fic^etlic^ nid^t

geeignet, alte SBunben ju feilen, »ol aber neue unb fd^werete ju

fc^tagen; n,nr bürfen un8 teeniger barübet »unberu, ba^ ber »or»

matige ®Uxiv^ ber reichen unb fetbftbcaugten ®tabt fo fd^neü unb

böüig erlofc^, al* ba^ fte über^au|>t noc^ fo lange im Stanbe toax,

ben immenfen gorberunge«, bie an fte geftellt würben, geregt ju

»erben, gaft unerfd^roingbar waren bie Summen, welche »ä^renb

ber fpanifd^en Cccupation »on 1613—29 öon i^r er^3regt, faft un=

glaublich bie Saften, »eld^e i^r aufgebiitbet würben. Die reid^e

93cutc aber bon.beu »erjagten S|>aniern,*) bie jum I^eite aui* ben

>) ^tiDtmami, äiSefeler ®>)tmiaflaIprogr. 1859. >S. 44, 45, 48, 47, 48.

— ajtftler Stat^Sprotoloa Dom 24. SKärj 1568.

-) md) »uämtiä itä «atbäprototoflä com 1. d)lai 1568 f(^ofinntt ft^n

tamaU frcnibcä Ätitgäuott in ber 8« atttntV»tf>tn bei *«r »Statt um^r, bag

ttr «tfdflufj gefafit »urDe, ea foUteii bie Xfjoxt ben ganjen Xaq gefc^toffen unb

bort fortroä^renb 2 e^rfanie Sürger neben ben SCMefttern anroefenb fein, um ben

(Sin laß gfrember ju tonttottieren. «gl. baä »^Jrotol. com 3. 2»ai 1568, oom

4. Wlai 1568, Dom 12. mii 1568.

•) Dominikaner-Chroiiik (im Ätr(^ii»arc^io btt ^imnielfa^rtägemeinbt

in SBefeR pag. 30: Post interceptam Civitatem milites batavici irruerunt

in domo« Catholio»)rum,.Iudaeonim ac Officjalium Hispanicorum, quorum

Iwna in praedas et spolia ipsis data, Monasteria Religiosorum expilabantur,

iniagines' furioso ritu conculcabantur et Catholici indigniBsimis modis

vexabantur, domibus vero Reformatonim
.
parcebatur. Vix dictu est,

quantam acceperint praedam victores, praeter alias pecunias et res

pretioBfts obtinuerunt quinque vascula plena pistolettis, viginti duo visa

rcpleta aliis nummis, in frumento et farina ducenta et octoginta tnaldera,

in Imtyro quinque millia tonaarum, in caseis mille sexcentos centenarios,

in pulvere nitrato big mille tonnas, et alia hujusmodi, quae coUecta

fueiant procastris Hispanorum. 3n ffltfel »aren bie SRagojine unb bie

Sriegssfaffe für bie fpanifcfie ärmee, niUtit bie ^uptmo(^t ber §ottfinbtt unta

Craiiien »or §erjogenbuftt eingef(^loffen ^ielt. gfolS« 'Of^ ©nna^me Sefe»

burcti bie $)ottiiinber wxx aufgeben biefer (Siufc^lieöung, bie no^ meufc^tidiem

«irmeüen fon^ ni(^t ^ttt tefuUottoä fein Bnnen.
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©euteln ber ^eimgefui^ten ©iirget gefloifen »ot, fie( ben befreunbeten

Sfliebertänbetn ju, »oelc^e bie ®tabt occu<)iertejt; al« enblic^ 1666 ber

k|te 9teft bev ^oUänbif(]^en Sefa^ung ab}eg, loar avi bev etnft fo

rett^eu uiib ftot^n $anbe(«ftabt eine arme unb tobte ^vobinjiatftabt

geteorben, bie tro^ i^ter günftigen Öage unb ben »erfd^iebenften $er=

fe^r«ftta§en, bie fie mit ben SWetro^Jolen be« ^anbelä in bie engfte

^erbinbung fe^en, bie jum heutigen Xa^e bebeutung^to« gebtieben ift

mtb »on ben ?ßod^barftäbten gewaltig überflügelt wirb.

SWöd^ten bie Hoffnungen fid^ erfüllen, toeli^e fi(^ an ben ueuen

©cbienenftrang fnü^jfen, ber im SSau begriffen ift, unb a»ä SBefel

»ieber bie glönjenbe Öeud^te für ben ganjen iJlieberr^ein »erben, bie

e« einft ttar.

Van den wullen ampt.

Dit is die versatinge [Pestsetzung] ind ordinyringe van

den wullen laken to maken ind to besegelen, als hyr nae be-

screven steit, all tyt up een verbeteren [d. h. mit Vorbe-

halt einer zu jeder Zeit gestatteten Verbesserung], also dat

men alle punten [Punkte] meeren off mynren mach to seggeu

[to seggeu = nach der Bestimmung] Bürgermeisters Scepene

ind Raitz to Wesell, averdrageu [vereinbart] in den jair oiis

bereu dusent vierhundert twe ind vyfftich des dinxdages ua

Epiphanie eiusdem.

1. Ten yrsten en sali geen [kein] Barger noch Ingeseten

to Wesell eeuscherige RyiLsche westveelsche "wolle myt aver-

waldschen wullen mengen nock onder eyu leggeu iud ilk

[jede] besnuder to verkopen alz die Ryusche ind Westfelsche

wulle by sich ind die averwailtsche wuUe by sich to verkopen,

ind so wie [wie — wer, ebenso die — der; so wie - jeder

welcher] dar au verbrekelik wort [an etwas verbrekelik werden

= iu einem Punkte sich eine Uebertretung zu Schulden kom-

meii lassen], dat men om [ihm, ihn] myt tween burgern van

Wesell avertugen [überführen] mocht, die dat by oren [ihren]

eden sechten ind tugeden, die sali so duck [oft] alz hie ver-

brekelik vonden word, dar an breken [Brächte zahlen] ind gelden

Tien Ryusche gülden ind den broke [Brüchte, Strafe] en sali
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men nymant laten [erlassen] ind dar en sali oick nymant neen

vor segn mögen, den men dat also, alz vorss [vorschrieben —
oben erwähnt] is, myt tween bürgern avertugen mocht, uitge-

namen off [ausgenommen wenn] ymant Rynsche off Westfelsche

hedde, die myt averwaltscher wollen gemengt weer, die dat

myt synen edebehielde, dat die wolle also buten [ohne] synen

willen ind weten gemenget were, die sali des oeu [ohne] broke

wesen [sein].

2. Item nymant en sali bynnen Wesell eenscherige wolle

verkopen, >) die verkoper en sali voir den geswaren inlegger dat yrst

nemen by synen ede, den hie to den ampte gedain hevet, off hie een

gesworen is, anders sali hie dat yrst myt synen ede verwaeren:

dat hie off ymant van synre wegen die wulle nyet geärgert

[verschlechtert], äff nochtoe gedayn enhevet,^) dad dat hie die

gelaten hevet, alz hie die gekofft had. Ind weert sake, dat

ymant wolle verkofft, eer hie [er] dat so behalden [erhärtet]

hed, so [wie] vorss. is, die sali brekeu, ind verhören [entrichten]

van elken [jeden] klude wollen, [ergänze: welche] hie so ver-

kofft hed, een oirt (Ort) van enen Rynschen gülden.

3. Item wanneer eenscherige wolle verkofft wort, so sali

die inlegger, alz men die wegen sali, inieggen wolle die koip-

maus guet were, ind die geen koipmans guet en were, alz myt

namen: naite wolle, viltige wolle, doirharige wolle, smerige

wolle ind twyscherige wolle, der en suUen sie nyet in leggen

ind hyr voir sullen sie hebn voir oir loen [ihren Lohn] van

elken klude enen pennynck Wesels.

4. Item en sali men nyet werken to wullen laken Cryt-

woll noch afiistoet noch flock noch schrodelingh noch plock

noch schuddelingh noch twyscherige wulle, die in den lande

van Cleve otf van Dinslaken nyet gevallen en weer, noch aver-

waltsche wuU. Oick en sali men nyet werken to gelysteu

laken stertelingh off beenlingh noch lynen garu gescheert in

der lysten off to voirslage ingedragen off in blykender be-

driegingen to laken. So wie hyr in verbrekelick word, die sali

breken twe Rynsche gülden ind dat luken sali men snydeu.

') d. h. Niemand soll in Wesel einscherige Wolle verkaufen, ohne

dass der Verkäufer vor dem ffeschwornen RinleRer vorher [yrst] eidlich

versichert [yerwaeretl hat, dass er die Wolle nicht verschlechtert, nichb

ab- oder zngeihan habe.
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5. Item wie woU krasten offt liet krassen ind die werck-

meister il»t vouden, die breke Eeu halve maruk ail deu punde

iud all gewicht dar na off ment vyudt an deu dueck off an

der wollen.

6. Item wie qwelk kamt, die breke tien peunyngb ind

den schade to beteren ter werckmeister segn [nach Sagen d. h.

Bestimmung der Werkmeister].

7. Item die des wullen wercks plegen, suUen eyns pnntz

iud eyns gewichtz plegen; die des nyet en dede, die breke twe

Schillinge ind wie mytten punde [mit dem Pfunde] toe licht off toe

zwaer [schwer] wuegen, die suld breken so duck, alz hie dat

dede ind dair aver bevonden word, twe Schillinge.

8. Item men sali alle wollen wage in der klucht maken.

9. Item weer [wäre] eiiich knaip off maigt van wever

off kemmerschen, die syuen herschap outgingh uit synen ver-

dinghdeu werck sunder oirloff, die briet eyn marke,, iud wie

die dan to werck settet, die briet ejn mark ind den herschap

eren schaden to beteren to der werckmeister segn.

10. Item die onder bruyn-grauwen meer bletterwollen

dede, dan dat derde haer, die breck vier Schillinge.

11. Item wie onder gevarwede wolle geblett dede, also

duck, alz hie dat duet, so breket die twe marke ind dat dueck

[Tuch] sali ongesegelt blyven.

K. Item wie up beiden eggen beter warp scheerden,

dan mydden, die sali dat dueck verlaren hebu ind nochtant

[trotzdem , dazu] dat beteren by Burgeimeister , Scepene ind

Rade der Stadt van Wesell.

13. Item Een laken, dut warpstrypt is, die breke tien

penuyngh ind dat sali ongesegelt blyven.

14. Item die mynste kam van ongevarweden laken sali

halden xl strengh nyet myn, die niaet uit ind voirt alle kern

dar nae; weert eyn riet to smaell, die breke dar äff enen

penuyngh, Twe riet iij p., drie riet vj p. dar nae alle riet

dobbell, doch uitgescheiden nyet hoger to t.elleu, dan dat duedc

dragen mach, dat geweven is.

15. Item alle laken die men varwen sali off gevarwede

laken en suUen nyet myn [weniger] noch zyder [sider, von

side, niedrig] gescheert wesen, dan xlvj strengh die raaet uit;

dat eyn riet to smaell weer, die breke enen p., twe riet
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iij p., drie riet vj p. ind voirt all riet dobbell dar nae, uit-

gescheiden nyet hoger to teilen, dan dat dueck dragen mach,

dat geweveii is.

16. Item wie kemme hed, die nyet rechtschapen en

weren off in die egge dicker weren dan mydssen [in der Mitte],

die sali men tobreken [zerbrechen] ind die breke dar äff een

marke.

17. Item weer een laken to dünne geweven, die breke

een halne marck ind onbesegelt to blyreu.

1 8. Item wie dat affweeffdeu, dat nyet gekarfft en weer,

die" breeck twe scillingh.

19. It«ni iiymant en sali to Wesell einige dueken maken

noch weven noch doin [thun, lassen] maken noch doin weven

myt enen slage; so wie verbrekelick dar an word , den die

werckmeister dair verbrekelick in vonden, die sali so duck, alz

dat geschieden, dair an breken Eneu Bynschen gnlden.

20. Item Ein faly die breke Een marck ind voirt alle

faly dar nae.

21. Item so en sali men geen laken smailre [schmäler]

maken, sie en sullen halden gekrunipens duecks achte groete

vyrdedeel breet ind die halven snllen halden achtiendehalve

kleyu eilen lanck ind die helen [ganzen] xxxt eilen lanck tuschen

tween voirslegen. Doch weert sake, dat eyn dueck hield

achtehalff groit vyrdell breet gekrumpens guds gewantz, dat

myt 'voirrade iud upsat so nyet gemaict en weer , dat mocht

men aversien ind hyn laten gaen, ind hield dat myn [weniger],

so sali men dat snyden.

22. Item stucken van laken en sali men nyet myn
maken, dan xij eilen lanck, dat en were [d. h. es geschehe

tlenn, wenn es nicht geschieht] myt wille der werckmeister;

wie dat andera detle, die breeck Enen Rynschen gnlden.

23. Item Een eselgranwe en sali men nyet lysten noch

zwart varwen laten; wie dat dede, die breke Enen Rynschen

gülden.

24. Item all hüten werck ind bynnen werck sal men
maken sunder lyste up den koir, alz men to Wesell maect,

uitgescheiden dat elk dair in slaen mach, wat hie hevet.

25. Item alle burger ind ingesetene in der vryheit van

Wesell wonachtich mögen oir laken gelyot maken np den koir,
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alz desse yersatinge inhelt ind vorder nymant, ind wie die

lakea also ymant makeden, die bynnen der vryheit van Wesel

Dyet wouachtich en weer, die breke Twe Rynsche golden soe

dack, alz hie dat dede.

26. Item alle burger ind burgerschen to Wesell mögen

Tuederdaeck maken off dein niakeu, iud dair s»ll uien aö'

geven van xij eilen twe pennyngh ind soe voirt dar na wat

des is, ind die meister en sali des nyet van om geven, die

Stat en heb yrst oix gelt dair äff; wie dat dede, die breke

twe sl^allingh.

27. Item wie eyn laken qwelk valden off wieacb off

doirhairden off qwelk ruweden off qwelk zaberden, elk breke

dair äff twe skallingh ind den schaden to beteren by den

werckmeistem.

28. Item wie eyn dueck qwelk nopten, die l»iot twe

skallingh ind den schaden toe beteren by den warckmeistern.

29. Item alle hele laken ind halve laken, die men zwart

varweu sali, die sali men varwen ap enen blaawen staill, ind

dat sullen die werckmeister besäen, ind die varwer suUen die

laken so langh varwen, dat den werckmeistem dnnot, dat dat

genuech gevarwet sy up oren staill, ind dede hie des nyet also

duck, alz hie dat liet, so duck breke hie eyn marck, ind den

schaden to beteren to der wirckroeister segu den gene, des

dat laken weer.

30. Item die werckmeister sullen hebn van enen helen

laken to stauen vier pennynge ind van enen halven laken twe

penuynge.

31. Item soe wie een laken qwelk varweden, also dat

id gekoirt word van den werckmeistem ap den raym umb

qwelk varwens will, die briet xij p. ind den man synen

schaden to beteren by den wirckmeistern.

32. Item alle laken, die men varwet, die nyet ap deu

staill gevarwet en werden, der eu sali nieu nyet recken noch

segelen up een broick van euen Ryn.sclien gülden.

33. Item alle hele laken iud halve laken breet off smaill

sali men recken up den nagell iud nyet langer; wie dat dar

en baveu dede, die breke een marck.

34. Item witten ind bruyu-grauwen siill men breiden

' jx vyrdel breet ap den raym iud nyet myn, ind die gevarwede
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laken sullen staen tiendehalff vyrdell up den raym ind njet

jujn; dat smailre weer, dat sali ongesegelt blyven.

35. Item wie laken reckten off polierden , die bjnuen

Wesel nyet gemaict en weren, die briet eyn imarck so Taick [oft],

alz hie dat dede, dat en geschieden dan myt willen Borger-

meisters, Scepene ind Baitz to Wesell.

36. Item so wie eyn laken äff nome, dat gerect stund

np den raym, eer die wirckmeister dair Toir gaen, die breke

een marck, ind dat laken nyet toe vailden ; die dat lied Tailden,

die breke Eneu Bynschen gnldeu.

37. Item ao wat laken up den raym gekoirt word van

den warckmeistem, dar sali men den hoighsten koir äff nemen,

den men dar au vyndt, ind dat sali syns segeis entberen.

38. Item alle laken , die also gaitericli weren off also

qnaet, dat den werckmeisteren dncht, dat men den koipman

darmede nyet waer seyn en mocht, dat hele laken sali men
snyden vier sney np den raym ind dat halve laken twe sney,

elk aney een grote eil lanck ind nyet myn ind die lyst mede

gesneden.

39. Item nymaut en sali gehonwen laken nitfnren, die

en sullen gesegelt weaen; die dat dede, die breke een marck

.so mennich dueck, alz hie so ongeaegelt äitfurde.

40. Item weert sake, dat enich man een duech sehe

segeldeu myt enen segell, dair een ander laken mede gesegelt

hed geweest, die breke Tien Rynsche gülden ind snld eyn iair

lanck des wnllenampt; nyet plegen.

41. Item alle laken, die segelbar synt na den vorss.

punten, dar sal men äff geveu van den heleu laken enen albus

iud van den halven laken enen halven albus ind van allen

lantwerck, dat hyr gemaict word, dar na, ind van den gelde

sali die Stadt hebn drie deel ind die warckmeister dat vyrdell.

42. Item all laken, die xxvij eilen lanck synt, die snllen

to den vorss. gelde to geven helen laken volgen, ind alle laken

die tusschen xxvj eilen ind xij eilen lanck synt, die sullen

halven laken volgen.

43. Item die zwerten mytter zwarten lysten ind voirt

alle brede laken sullen negen grote vyrdell breet wesen ge-

krumpens guetz gewantz ind snllen ylff grote vyrdell staen up

den raym nyet myn ind sullen wesen van der bester wollen,
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der die vier wirckineister enea staill hebn iud saileu staen Ix

ät reugh gekeuit uyet myü, ind dat dueck en sali men nyet

a ffweyen, die; stockdreger en sali dat yrst besien up den ge-

touwe ind teilen off dat Ix gekernt gestaen hefft, ind beyyndt

die, dat diit Ix gestaen hevet, so sali om die, alst van den

getouwe kernt, geven dat wevesegel.

44. Item allü brede laken, die ix strengk gestaen hebu,

»all men up den staill laten varwen ind die sali meu breugen

volr die werckmeister nppen lanen to vesten, off sie die haer,

dat gewant ind die breide hebn, iud dar äff säl men den

wircknieistern geven van enen helen off van enen halven laken

vier pennynge, ind bevynden die werckmeister die haer ind

dat gewant dan dair an, so sali meu den dneck dat ander

kleyn segell geven; weer ymant, die der laken dair nyet en

brecht, die suld breken twe Rynüche gülden. Bevonden oiclc

die werckmeister, dat dat laken wat grauer ind slechter weer

van haer, dan vorss. is, dat laken sali des andern kleynen

SHgels iud des groten segeis ontbereu ind dat sali men beneyen

ind sali der zwerter lysteu nyet hebn.

45. Item brede laken, die so groff weren vau haer, dat

den werckmeistem dacht, dat die grauer weren van haeren,

dan die mytter roder lysten vorss., die sali men gekrumpen

verkopen ind eu sali der uyet uitfuren ind suUen geen segell

hebn; vuerde wie die uit, die suld breken twe Rynsche gülden.

46. Item alle laken, die baven xlvj ind myn dan Ix ge-

kernt gestaen hedu, die mach men tien jryrdell breiden uppen

raym nyet meer ind verkopeu die voir smaill laken ; ind weer

ymant, die laken verkofft voir brede laken, die nyet Ix gestaen

en hedn, die sali breken twe Rynsche gülden an elken koep

iud an elken halven laken.

47. Item alle gevarwede laken, die so groff weren van

haer, dat den werckmeistem ducht, dat die gemaiet wcreu

van wollen, die to groff was, die sali men up den raym snyden

drie snede iud sali die krympeu ind uyet uitfuren by eenre

broke van Enen Ryuschen gülden.

48. Item so wie dat werckmeister gekaren worden, die

sullen dat waren up oren eedt ; die des weigeringh dede , die

breke Tieu marke.

40. Item 90 wie gekaren word , die stock to dragen,
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ede ind die sali alle weke eyus voir die gctouwe gaen, dat

werck to teilen.

50. Item sali men kiesen alle . iair umbtrint yiertiendage

voir midwinter twe berve manne, die by oren eden ind witschap

verwaren sullen, so wanneer eenscherige wolle verkofft wort,

dat sie dan, alz men die wegen sali, inlegn sullen wolle die

koipmans guet were, ind die geeu koipmans guet en were, der

en sullen sie uyet inieggen; ind so wie hyr to gekaren wort,

die wolle in ind uit to l^^en, die sali dat doin eyn jair lanck,

ind so wie des nyet doin en wolde, die mach des affgaen myt

Tien marken Wesels ind so sali men enen anderen in die

stede selten.

51. Item so duck alz men twe werckmeister kiesen sali

voir den Rentraeistern der Stat van Wesell, alz gewoentlick is,

so sullen dair tegenwordich by wesen ten mynsten twelflF ge-

swaren van den ampt äff meer, umb die werckmeister to kiesen,

die dair nutte to weren.

52. Item en sali nymant van den ghenen, die to den

wullenampt boren, an nemen dat ampt to leren enige knecht

off gesellen, die bynnen den lande van Gleve off van Dinslaken

nyet gebaren en synt; word ymant dair yn verbrekelick , die

sali breken Enen Rynschen gülden ind den knecht sali hie ter

stnnt oirloff geaen.

53. Item die burger ind ingeseteue to We^eU sullen geen

vreemde körte laken, die to Wesell nyet gemaict en syut, dat

weren Nusschen, Ruermundschen, Gochschen, Ealkerschen off

Sunsbeeckscheu off wat laken dat weren van körten laken, veil

off staende hebn by Weselschen laken, die to Wesel gemact synt,

inenigerleymarct, dat sy toDeventer, to Munster, toOsenbrugh,

to Soist, to Dorpmund, to Essen off in wat marct dat sy, die

selve Burger off Ingeseten to Wesel en heb baven der stede,

dair hie die vreemde körte laken staen hevet, eyn breet hangen,

dair klairlick in gescreven stae: „Dit eu synt geen Weselsche

laken", up dat nymant darmede bedraegen en werde. Ind so

wie enige ander laken veill hebn wold, dat geen Weselsche

dueken noch lange laken alz IngeLschen, Brabantschen off

HoUantschen, die van Ingelsclier wulleu gemaict syut en weren,

die sali die settcn tendes den Weselschen laken, dar syue
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Weselsche laken kieren ind dair hie geen Weeelsche laken

meer veill staende eu hevet ind mach die dair verkopeu ind

die en sali der laken nymant verkopen, hie en sali den segn,

dat dat geeu Weselsche laken en synt, ind sali, die verkopen

by den uame ind voir snlke laken, alz dat synt. Oick en sali

nymant vese laken veill hebn, die van flocken off van schra-

gelingh gemaict synt, noch enige zwarten, die nyet myt weet

off myt roden gevarwet en synt; ind so wie in enigeu punte

vorss. verbrekelick word, die sali ao dnek, alz hie dair an ver-

brekelick word, dar an breken ind gelden Tien Bynsehe

gnlden.

54. Item waer did van Wesel staen tot enigen marct,

dar en sali nymant enige stede sacken, dan sie suUen sement-

like dar umb laeten, so waer sie staen sollen; so wie des nyet

doin en wolde, die sali so duck, alz hie des nyet doin en wold,

dar an breken ind gelden Tien Rynsche gnlden, ind wie nyet

Ses Weselsche laken en hed, dys en sali nyet mede laeten ind

die mach achter staen.*)

55. Item alle dese vorss. broken sali die Stat halff hebn,

die werckmeister dat vierdedeell ind dat vierdedeell die heers.

56. Item sullen die werckmeister rekenynge doin van

desen vorss. broken den Bürgermeister, Scepene ind Rait.

57. Item wie den werckmeistem weigeringe dede van

desen vorss. broken, dat sullen der Stat baden uitpenden np

dobbel broke iad leveren den werckmeistem die pande ind

were on daer broke an, dat sullen .sie kund doin den Bürger^

meister, die sali dat uitrichten.

58. Item so wen die werckmeister bade senden, die

meister weer ind dan nyet enqneme, die breke een halff punt

was [Wacljs] to vollest den gelucht.

59. Item weer ymant, die die werckmeister verspreken

umb wrogingen ind saken will, die sie van oira araptz wegen

op oren eedt gedain Tiedn, ind die werckmeister dat nemeu by

den selven ede, den sie to den dmpte gedain hedn, dat on

dat so wedervaren weer, die sali breken Euen Rynscheu gülden

halff der Stat ind halff den kleger. Dan weren die woirde

') „staen" ist in der Abschrift ausgelassen.
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seer oäscliemell, so sali dat staeu tot kleriuge Burgermeistera,

Scepene iud Raitz; wat die daa dair an gebroket sali hebn

ind dat »allen die werckmeister aitdragen bynnen der tjt, dat

sie werckmeister synt.

60. Item en sali nymaut Jungen an nemen, dat ampt to

leren, myn [weniger] dan vier jaer lanck ind daer en bynnen sali

meu den kost ind kledergeveu; ind alz die vier jaer omb synt,

sali die noch twe jaer lanck dat ampt doin in knaipstat ind

syn broit verdienen doir die Stat,. eer hie meistern sett, ind

so wanneer die dan meistern sett, sal hie to voUest den

gelacht geven den ampte vier Rynache gülden, ind hier in

sullen oitgescheiden wesen der meister kynder.

61. Item en sali men geen daeken nitfnren, die en

salleu twe nacht dair bevoren in der perssen [Presse] gestaen

hebn iud des iagea dair bevoren, alz men die daeken aitfnren

sali, sullen die werckmeister die laken besegeleu ind en sullen

dan lanx die nunen nyet gaen.

62. Item weer ymant, die der keerssen gelt sculdich

weer ind des nyet en betaildeu up sulke tyde, alz die den

werckmeisteru togesacht hed dat to betalen in to berungeu,

den mögen die werckmeister dat ampt verbieden bis ter tyt,

dat die sulken gelt betailt hed.

63. Item nymant en sali enige laken np den Baym
varwen anders dan die in den varwehus gevarwet synt; dedc

ymant dat, die sali brekeu Tien Rynsche gülden.

Ind alle dese vorss. punten sementlick ind besunder eeu

ytlick sullen staen tot wedersegn Burgermeisters, Scepene ind

Kaitz der Stat van Wesell.

Abschr. aus dem Anhang zum Bnrgerbnch S. 72—78.
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Sprachliche Bemerknngen sn den Ststaten.

Tm Fr. W««ste.

§. 1. S. 89Z. 6 T. o. myt synen ede behield e = mit

seinem Eide erhärtete. — §-2. Kinde: rgl. Teathonista:

einde is gewicht ran hondert ponden. Seib. Urk. no. 942:

elnde: dai>. nn. 604: kluwede; Fahne Dortm. 3 S. 240: kli-

vede. — Ort eines rheinischen Gulden«) d. i. Quart, Viertel.

— §. 4. Aff.«»toit, ebenso bei Fahne Dortmund 3 S. 232:

anestoit, wo „aTcstoit" zu lesen sein wird; etwa „Wolle die

auf dem Streichbanme al^estoesen ist"? — Schrodelingh,
abgeschnittenes Stück, Schnitzel; bei Fahne Dortmund 3 S.

231: schradeliage.— Schnddelingh, Schfittelwolle. — Aver-
waltsche (oberwäldische) , vgL Fahne Dortm. 3 S. 232. —
§. 6. qwelk, fnrqwatlik i.schlechti. — §. 8. Klncht (Kluft

ist Spalt, Zange; „wage in der klncht maken" wird wol be-

deuten : genau wägen, vgl. Fahne Dortm. Urk. 2 , 2 S. 306

:

dat men int clot wegen sali; und so noch hente im Bergischen:

gerade im Eloefkeu (clot, kloefken ist die Kerbe am Wagbalkeu).
— §. 10. Blett er wolle, BletzwoUe, abgerissce Flocken:

Tgl. Grimm Deutsch. Wörterbuch u. d. W. bletzen, bletzwerk.

Geblett im §. 11 bedeutet Blet^wer^-. — §. 12. Eggen,
Ecken, Seiten, Kauten vgl. Fahne Dortm. 3 S. 235 no. 27:

Item wey uppe der eggen bettor garn worpe dau midden.

Werpen ist weben. — §. 13. Warpstrypt — webestreifig;

vgl. Fahne Dortm. 3 S. 235 no. 31: wat laken dat wevelstr)-

pich is. — §. 14. Riet, mittelwestf. reit, heute raid. —
§.20. Faly bedeutet vielleicht: fehlerhafte Stellen; vgl.. Fahuo

Dortm. 3 S. 235. Ifem so wey falieu sette, and Teuthonista:

fale faly, myssynghe, vergefs — gratis, frustra, frastratim. —
§. 21. Upsat, Vorsatz. — §. 23. Lysten, mit Leisten

(Sahlbändern) versehen. — §. 24. up den koir, probhaltig.

— §. 27. wiesch, wüsche. — ruweden, rauhte. — zuberden
,

appretierte, zubereitete. — §. 28. Noppen (von Noppe
1. Flocke, 2. Knötchen am Gowo1h>) bedeutet: die Knötchen

wegschaöeu; vgl. Kilian: u>ppen, tomeuta demere detrahere
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uud Fahne Dortni. 3 S. 235 no. 26: item wat laken ovell

genoppet, ovel gewalket oder andere brake hedde. — §. 29.

Ausser der oben S. 82 f. angeführten Stelle aus dem Tea-

thonista vgl Seibertz Urk. no. 401, wo es von einer Probe-

münze heisst: qae dicitur in vnlgari stale, nnd M. Beitr. 1,

327: wy overschicken dy hyrby einen stalen unde castnin

(lies: costnm) unser hoffkleidnng. Staleo sind heute Muster

jeder Art (sogar Proben voü Butter und Brot), besonders aber

Zeugmaster. Up oren stail gevarwet (in §. 29) Itedeutet: nach

ihrem Muster gefärbt. — §. 30. stailen, stahlen. — §. 31.

koiren bedeutet proeven (schmecken, versuchen, probieren),

hier also nach dem Zusammenhange s. v. a. verwerfen. —
§. 36. vailden, falten. — §. 38. gaiterich, löcherig; vgl.

v. Steinen 1, 510: off dosse breif in einiger tyd naet off gate-

rich woirde. — nyet waer segn, die Wahrheit nicht sagen.

— S n e y = snede, Schnitte. — §. 43. s t a e n (stehn) *=

enthalten. — getouwe, Getan, Webstuhl, vgl. oben S. 60.

Anm. 14. — §. 44. lanen, vielleicht ist zu lesen: taneu (von

tan, Zahn). — wat grauer = graver (gröber). — beneyen,
benähen. — §. 50. berve, biedere, »ehrenhafte. — witsohap

=. Wissen. — §. 53. Breet, Brett. — tendes, zu Ende.

— kieren, kehren d. i. aufhören. — Veselaken, vielleicht:

faselaken , fasiges Laken (fese = Fäserchen). — Schrage-
liugh —

- scliradelinge, s. zu §. 4. — Weet, Waid. —
Roden, Färberröte, vgl. Fahne Dortm. 2,2 S, 96: Item van

eynre kaer rode, weide, veJeren, weidasche off plumen twe

ponuiuge. — §. 58. vollest = volleist, Hilfe (vgL Fahne

Dortm. 2, 1 S. 345 vullest). — Geluchte, Beleuchtung, Ge-

leucht (mittelwestf. gelochte). — §. 59 verspreken, aof

jemand schimpfen; wroginge, Rüge, vgl. Seib. Urk. no. 915.

— onschemell, mittelwestf. unschemelik, schamlos, unver-

schämt; kleriuge, Klärung, Entscheidung. — §. 60. Knaip-
stat, Gesellenstand, siehe §. 9 knaip, Geselle; meistern
Sitten = mittelwestf. mester werden (Fahne Dortm. 3 S.

237 no. 42). — §. 62. keerssen steht für: kertzen oder

kercken; demi keerse oder keirse würde Kresse bedeuten. —
berungen ist verderbt aus: vemugen (befriedigen).
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VII.

Aus der' Hofhaltung des Kurfürsten

Friedrichs m. von Köln.

Mltg«thellt Ton W. Creeellns.

Es ist eine alte Klnge, welche trotz der' Versuche znr

Abhilfe bis jetzt nicht beseitigt worden, dass die Gebäude nnd

Mauern an den Strassen vor Verunreinigang kaum gesichert

werden können. Schon der Hebräer bezeichnete in einer

stehenden Formel den kleinen unerzogenen Knaben als einen

„maschtin b'qir" (vgl. l'Kön. 16, 11: er schlug das ganze

HansBaesa's und Hess keinen übrig von ihm, der an die Wand
pisset, keinen Verwandten nnd Freund). Die Römer scheinen

bereits eingesehen zu haben, dass alle Verbote der weltlichen

Macht dagegen erfolglos bleiben; denn sie überliessen die

Ahndung des Frevels den zwölf Himmlischen und insbesondere

der jungfräulichen Diana. In eiuein ehemaligen Durchgang

der Thermen des Titus fand man eine Inschrift, welche zuerst

Fea (Notizie degli scavi nell' Anfiteatro Flavio e nel Foro

Romano, Roma 1813 ; im Anhang p. 44) veröffentlicht hat:

DVODECIM DEOS ET DEANAM ET lOVEM OPTVMVM
MAXIMVM HABEAT IRATOS QVISQVIS HIC MIXERIT
AVT CACARIT. Eine andere ähnliche führt derselbe an:

QVI HIC MINXERIT CACAVERITQVE DEOS DEASQVE
IRATOS HABEAT. Dasselbe Verfahren schlagen die heutigen

Römer ein: sie kleben an einen Ort, den sie gern geschont

.haben wollen, ein Muttergottesbild. Ein anderes Mittel er-

sannen die Beamten des Kurfürsten Friedrichs III. von Köln,

wie aus folgender Aufzeichnung in dem Lehnbuche des genannten

hervorgeht (I. Theil des Erk-Stiffts Colin Lehn-, und Mann-
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Bachs aller bey Zeiten und R«gieruug Ertz-Bischoffen and

CharfürBtens Friderici a Sarwerden Empfangener Lehn fol. 350):

„Zu wissen sy, dat alle die gehuse, die steent tasschen

[zwischen] der Hachtportzen ind der Drachenportzen längs den

ShI entghaen den Sarwerteren, dat dat eyne gemeyne zamail

was, bi« an den Sal, ind die lüde dar up giengen ind droigen

all^ yre auvledicheit an die innre [Mauer] des Sals, ind groias

puele dae stonden, die drangen durch die muyre in den kelre

ind vervulden [machten faul] die mayre. Hie hatte der Buschoff

grois liden äff, ind wart des zu raide [beschloss], dat he eyne

muyre dede machen ran der Hachtportzen bis an die Drachen-

poiize, vor den Sal by viere schreden [Schritte] na off dar by,

umb dat da die nnvledichoit verdreven wurde. Vortme [Femer]

sy zu wissen, dat dar na die kindere ind aide luyde giengbeu

nu die rurmuyre [Vormauer] ind yr unrledicheit dar an droigeo,

also dat der roch [Geruch] der unvledicheit up den Sal sloicb

[sdilug, stieg], dat da nyeman up bliven enmoichte. In d«r zyt

waren XTT personen, dat wairen huysdeckere, zymmerluyde,

steinmetzere, die den Sul plagen zu buwen [bauen] und zu be-

wairen, die sich noemden [nannten] die huysgenoissen, waut

sy dar zu verbunden waren ind ouch etzlich small reicht hatten

ymme doyme ind ouch in etzlichen anderen Gestiebten [Stiften],

waut
I
denn] sy hiessen werkluyde des Buschofs.

Die dede [that, liess] der Buschof vur sich komen ind

beval yn [ihnen], dat sy segen [sähen], dat dat gereynigt wurde

ind der unvlait numme eugeschege [nicht mehr geschähe, vor-

käme]. Doe antwerten sy, Sy endorsten [wagten] sich mit den

Inyden nyet begriffen [einzulassen] vur deme gerichte, dat he

id [es] deme vaigde [Vogt] bevele, sy weulden dar zu doin, wat

sy vermoichten. Do beval der Buschof deme vaigde allet,

dat umb den Sal lach, ind beval ouch den huysgenoissen, dat

sy alle dyuck brechten an den vaigt, ind dat id gericht

wurde, also dat der Sal ind der hof umb den Sal ind eyn hof,

heischt [heisst] der vleyschof, allzyt in reynheyde gehalden

wurden. Der vleyschof liet tuschen des Buschofs , bungarde,

[Baomgarten] ind des Buschofs kuchene. Ouch is zn wissep,

dat der vaygt längs die nniyre hallen dede machen, ind leende

sy kremeren ind alreleye luden, den eynen umb I punt peffers,

den anderen umb I punt kuems [Kümmel], umb dat id deme
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[de^to mehr] in reynheide gehalden wurde, nlso dat die hallen

dar na gedeme [= gademe, Gemächer] wurden, die man onch

njet hoerre [höher] vueren ensoilde, dan die vurmuyre, umb
des willen, off dareyn vuyr [Feuer] qneme [komme], dat id

deme Säle nyet enschade. Ind alsus hait id sich alleynzelen

gebessert, dat id der vaigt nu nysleent [anslehnt] zu dryn

henden, danaf he eyn boich hait doin machen and grois gelt

dan'af npheyft [erhebt], Vortmer is zu wissen, dat alle die

gehuse ander deme Säle, die der Sal bedacht, dat der vaigt

geyn reicht [Recht] da ane enhait, aen [ohne = indess] an-

nympt he sich doch an armen luden, die he darzn gedrangen

hait, dat sy in syn boichen geschreven -synt, dat zomail [durch-

aus, ganz] weder [wider] reicht is. , Ouch wart eyns jairs eyn

stoil in der keuchen [Küche] gemacht, dar man np gienck

[ging] ran enbayssen [aussen] ; des sal man gedenken ind darza

doin, dat nyeman an die keuchen eubuwe, da eynich schade

af komen moichte. Item sy zu wissen, dat die hnysgenoissen,

die Turmails des Sails werklnde wai'en, vergangen synt, ind

dat der vaygt nu alreleye werklude nympt in deme selven

gelyche, die der hantwerk geyn eukunnen, ind beherdt id doch

mit den selven in der alden gewoenden, also dat sy eyme

Boschofe da an geyn reicht enbekennent, dat doch weder

reicht is.

Anmerkung. S. IUI Z. -5 v. o. entghaen den Sarwertern <i- b.

gegenüber den Sarwertern. Das letztere Wort ist entstellt aus „sa-r-

würke, sarworhte", welches einen V'crfertiger von Uüstungen (stit) be"

zeichnet. •



103

VIII.

Peltenntiu0 einer al0 l^txt angehlaaten

üonne auB Dem |ai)re 1516.

VtUtHltHlt »Ott ». €ttttau§.

ffiä^renb man im frü^eftett SKttteloItet bte 3öu6etci alü einen

Ueberreft au« bem $cibent^um an\af) unb fte t^ell« at« SCSufc^ung

«nb Sinbilbung betrachtete i), t^eil« n>ot ouc^ an einen n>ttlft(^cn

Sinfluß bet ju X)ämonen geworbenen alten ©otler gloubte, flertann

fpäter bie te^tere %n[i6ft immer me^r SSerbreitung unb allgemeine

Slnna^me. 9Jur trot ber 2:eufet an bie <SteJIe ber oergeffenen

SSoII«götter. 3nbe« toem aüäf nur wenige \o einfic^tig Waren, wie

ber Pfarrer, »on bem SJincentiu« ©eßobacenft« erjä^It — ein alte«

2Beib beichtete biejem, fte ifabi i^n bei einer iRod^tfart mit ^ejen,

al« fic in fein ©c^Iafgemoc^ eingebrungen wären, Dor ben Slnbem

bejc^üftt; ouf feine grage, wie fte in bo« »erfc^Ioffene 3i«nner Ratten

gelongen !Snnen, erflärte fte, baß bie ^e^cnx ba^u im <Stanbe wären]

ba ruft er ba« SBJeib auf bie Äanjel, oerfc^ließt biefelbe unb prügelt

auf jene« fo« unter ben Sorten: 'iJlun fa^re au«, bu $eje! 3(1«

fte nic^t ^erau8!onnte, fogte er: 9?un fe^t i^r, tßai i^r für Igoren

feib, bie i^r on eitel Iröume gfoubt— wenn ouc^ nic^t »iele befannt

finb, welche in biefer SBeife ben SCrug unb bie SCoufc^ung bur(^=

fc^auten, fo pflegte mon itn SWitteloIter toä) wenigften« feine blutigen

25erfoIgungen gegen bie §eyen Dor^une^men. (Srft al« gegen ben

<S(^tnf be«felben §ejerei unb Se^erei ittfammengeworfen würben, al«

bie Onquifttion bie <Sa(^c in bie^anbna^m unb iebe^eje al« eine

') Äatl b« «togt befHmmt in tinem Copitulat: xotaxt 3eiiwnb nai)

^ibnjfdb« SBtife glaube, bafi «in SBeib eine ^tje fei unb einen aWenfdben uer-

je^ten tfinne, unb menn er fte au8 biefem (üiunbe oeibrenne, bann foQe er mit

bem lobe befhraft »etben. tbenfo öetbietet baä (äkfefe Sotl^tiS, eine Sclaöin

ali ^]ce )u Deibiennen ; bcnn <ä fei beS C^iiften unmürbig )n glauben, bag ein

Seib einen ajlenfe^n bei lebenbigem 8eibe oon innen oetje^wn Wnne.
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fotc^e betro d^tete, bie ®ott abgefogt unb bem 2;eufel fi^ perfi)n(i(i^

ergeben l^obe, bo würbe ;iunäd^ft öon ben fleiftltd^en, f^>äter audif

(fett ber >>einIi^en$aI«8eri<i^t«orbnung Äarle V.) öon ben toeÜItd^en

^el^ijrben bie SSerfoIgung ber .^eren al« ein ^flid^t ber juftänbigen

^erid^te l^tngefteüt. Unb nun fielen unjä^Iige Dp\ex biefem SBa^ne

unb ber ^»a^futi^t ber JRid^tev unb Sd^effen; benn biefe befamen

Slnt^eil an bem eingejogenen -öefi^e ber 3Jerurt^eiIten unb ^inge^

rid^teten.

3n ben 8anben Oülidb, ßleöe unb iBerg jd^eint mon in bicfcn

Üntetfud^ungen »egen ^ejevei, ebenjc \«ie in ber SSerfclgung ber

Äe^erei, im äßgemeinen einer ntilben iJraji« gefolgt ju fein. (Sner

ber erften, toeld^er ftd^ ber SJerfoIgten annahm unb, o^ne ba^ er

bie reale ©nmirfung be« 2:cufel« unb ber 3)ämoncn ouf bie üKen»

fd^entoelt leugnete, boc^ SSieleö für laufc^ung ber oerblenbetcn Un»

güidttid^en erBorte unb ein milbe« iPerfaf;ren ',ur Teilung bevfelben

onriet^, n>or ber ßleoifd^e ^ofarjt Oogamie« SBieru«, weld^er fein

Sßüdf de praestigiis daemonnm et incantationibus ac veueficiis

bem |S)erjog ffiil^elm felbft toibmete.

lieber eine im ßlecifd^cn, fdl^on im 3lnfang be« 16. Oa^r^.

angeflogte $eje berid^tet er (Sud^ 3 ®. 295 ff. ber äußgabe oon

Bon 1563). 3n bem bei itanten gelegenen tlofter üWarieuboum

tourben oiele ber ^Jionnen, jum I^eil je^n Oa^re lang, con 3)ämonen

in entfefelid^cr XBeife ge>>lagt; fie f?>rangen auf, liefen ein ^löfen

unb fonft grä^lid^e 2;iine oerne^men, bisweilen »nrben fie in ber

fiird^e oon i^ren ®i^en ^erobgeftoßen, e« würben iljnen bie Qäfltitx

weggeriffen, ber SKunb n>or i^uen oerfd^loffen, ba^ fte feine ®^>eifc

^u fid^ nehmen fonnten. Slngefangen Ratten bicfe (Srfd^einungen bei

ber lod^ter eine« angefe^enen Ü)?auue« au« (Smmerid^, weld^e einen

jungen SKenfd^en lieb gewonnen ^atte, biefen aber wegen be« iBev-

bote« i^rer (Sltern nid^t Ijeiraten fonntr. !J)a crfd^eint i^r ber Söfi:

in ©eftolt i^re« ©eliebten unb rät^ i(;r inö Slofter ju ge^en. f)ier

oerfällt fie in ben oben gefd^ilberten 3"!i'>n*' "nt* ft^^^t bie meiften

ber übrigen 9Jonnen an. Sic cntwcidl^t fd^ließlic^^ au« bem filofter,

wirb im $aufe i^re« 25ater« uer^aftct unb in« ©efängni« m^
DinÄlofen abgeführt. Tia verlieren fid) benn aümä^lid^ bie St-

fd^eimmgen, weld^e fid^ bi« ba^in im Wlofter gejeigt Ratten. 5?o<^

,^ur 3"t, al« SEBient« fein ©erf abfaßte, lebten ^Wei ac^tjigjä^rigc

^Wonnen bafelbft, Wcld^e \h ben @rpeinigtcn gc^ert Ratten, uub eine

frogte berfelbe über i^vcn 3"fti'«t' ^i"*- -
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3n bet lönigf. SBibüotffit ju Lettin beftnbet fw^, uiüet Sttten«

[lüden bie au« bem ^iac^Iaf be« 3(nna(iften XBernev ütefc^emac^er

ftommen, ba« -Sefenntnt«, icetci^ bie oermeintüc^ Sejeffene unb

^eje im 3a^r 15 1(5 unb ^toax — toie e» ^igt — o^ne Z^ottur

abfegte. 3(^ t^eile ba«fel6e mit, toeil e« eine« ber frü^ften ift, bie

un» übet^au^t erhalten finb. Gd ftimmt im Uebrigeu u>efentlt<i() mit

bemienigen übeiein, h>a« bie ja^Qofen 9(ften ber ^efent>Toceffe au«

{f)äterev 3"^ <" ermäbenber Sinfi^rmigteit ä6er bie ^erge^en bet

Unglflttli^en enthalten.

On i^rem 2letget unb i^ret SSet^teeiflnug , bag fie bem be-

liebten entfagen muß, ruft Ulant 'Damntarfe (bie« ift nadf ben

'I)ocumcnten in Berlin ber 9iame ber Slngeflagten) ben Ztu^tl an.

'3)erfe(6e erf^eint i^r unb lägt fte @ott unb bev 3ungfrau äßaria

entfagen unb ge(oben, bag fie i^m treu unb ^o(b fein icoUe. ®o

oft fie )i)ünf(^t, fommt er, mitunter mit anbem frifc^en ®efeUen unb

Jungfern (e« finb bie« aber (auter '3)ämonen unb fie ^abcn, teie aud^

i^r eigener Su^Iteufet, irgenb ein ^ebred^ an fid^); banu tanjen

fie, o^ne baß e« »on anbem iDienfd^en gefe^en tcerben tann, fie

fc^eint nenilic^ babei ftiUe ju fte^cn. ^uc^ bie fleif^Itd^e SJermifc^ung

)oirb berichtet. Singer ber (Sntwei^ung be« @acrament« bur^ SSer-

graben ber ^oftien unb bta«t>^emtf^en Eintragungen in ba« @ebetbud^

miß Utant nur bieienigen 'Dionnen, toelc^e gerabe i^re t^euitbinnen

»orcn unb mit i^r üerle^rteu, ttadf 'Hep^tl, geigen unb Andren, bie

ber 53Bfe »or^er bejaubert, gefd^äbigt ^abcn, fonft bef^ränfte fie fw^

auf ben eignen ißerfe^r mit bem ^u^Üeufel unb »iberftanb feinen

93erfu^ungeu, a{« er j. SR. fie aud^ aufforberte, bem eigenen Sater

:83i$fe« anjut^un.

!Da« Setenntni« lautet folgenbemtagen:')

„Dit uabeschrevea heft ülent Dammertz wiliichlich er-

kaut [iekanut] np Vridacb post Exaudi Anno XVI; Oii-konde

Seepen Notsrio ind getnegen [Zengen].

hl den irsten [zuerst] heft sy bekant, dat sy einen guedeu

geselieu lief, den sy gerue tot [zu] eiueu manne gehadt hedde

;

ind doe sy veruam, dat den [dem] ein ander wif toegededingt

was [verlobt war], ward sy mismoedich, ind riep den davel

't ^d) fyibt intcf) eng oii bad Ciigtna( aiigefc^Ioffen, aud) in berOit^o

gtop^ie; borfi ^i6e t* feit mtifltn \) 'lufttt am CSnbt) mit i wrtaufd^t, au(^

einige SonfonantenoeTboppetungeu 6(ftitigt.
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[Tenfel] an , ind hy qwam [kam] , den [dem] sy sich avergaf

[übergab], üoe sacht hy [sagt er] oir [ihr] voir, sy solde got ver-

saecken [versageu d. h. verlengnen, abschwören], unse lieve

vrouwe ind alle hemelscher her, ind ay moist oen gelaven

[ihm geloben] tronwe [tren] ind holt to syn, ind sinen wiUen

doin [thnn].

Item die krenckte [Krankheit; ergänze: welche], die jonfem

hebben, bekent sy oen [ihnen] gedain [augethan] to hebben,

ind heft dat den jonfern gegeveu in appelen, kaecke [Eaohen]

ind viegen [Feigen]; sy hodde viegenkneck ind appelen, die

eischede [forderte] die [der] davel van oir. So gaf sy dat den

jonfern, dair sy it meeste geselschap mede hadde; dan sy

enwnste nit [wnsste nicht], wat dair inne gedain was.

Item sy sprickt oick , dat die jonfern gein [kein] qwaet

[böse] geselschap mit oir [ihr] gehadt heblien, mit eingen leven

of avergeven. Dan sy oen [ihnen] dat mit eten [beim Essen]

gegeven heft, wie vnrschreven [wie oben gesagt ist]; alle die

sy lief had, syn [seien] kranck geworden, ind die sy haeten

[hassen], enheft [hat] sy nit [nichts] gedain.

Item doe die joufern kranck waem geworden, was die

[der] duvel vroelich, ind sacht oir [ihr]: Alle ding weir [war]

nn Tollenbracht. Den andern jonfem hedde sy dat oick [anch]

gerne geven. Dan des enkoude [konnte] sy nit to wege ge-

brengen, want [weil] die jonfem enhadden sy nit lief ind

faadden wenich geselscaps [Verkehr] mit oir [ihr].

Item, doe dit werck volbracht was, wolde die duvel, sy

solde nitten [aus dem] Cloester trecken, als sy dede [wie sie

auch wirklich that].

Item oir wart gevraigt [sie wurde gefragt], off [ob] die

jonfern, die kranck waem, oick van binnen [im Innern] mitten

[mit dem] duvel beseten weren. Sacht: sy enwuste des nit,

dan sy hedde oen [ihnen] dat durch den duvel angedain, als

vurschreven [wie oben erzählt].

Item sy bekent, dat die [der] duvel gerne gehadt hedde,

dat sy dat den Moniken ader Priestern, in den Cloester wesende

[seiend], oick hedde gegeven; dat sy gedain wolde hebben, dau

[aber] sy enkonde dair nit to komen.

Item sy bekent, dat sy dat werdige heilige Saorament

drinmael [dreimal] misbraickt [raisbraucht] verbracht [wegge-
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schafft] ind durch dwaug des dnvels verborgen heft; ind [und

7,war] ten irsten mael upter [auf der] jonfem koir [Chor] achter

den hogen altair [hinter dem Hochaltar]; item ten anderr

mael heft sj dat in den kmithof [Eranthof, Krantgarten] tegen

[gegeuiiber] den Bev^nter [Refectorium] tegen den dorpel

[Schwelle der Thfir] mit oem messe [ihrem Messer] in die

eerde gegraven ind is nei^ent iune geslaegen; item ten darden

[dritten] mael heft sy dat in den bongart [Banmgarten] , by

den washnis [Waschhaus], dair sy plege to sitten, mit oem
messe in die eerde gegraven ind is oick nergens inne geslaegen.

Item wanner [so oft] sy dat heilige Saerament ontfaugen

[empfangen] had, soe nam sy ein sletgen ader [oder] ein linen

doecksken [kleines leinenes Tuch) ind hielde dat voir den

mondt ind dairinne ontfing sy dat ind lachtes [legte es] asdan

[alsdann] up die Vnrgenante steden [Stätte, Orte]. Item oick

bekent sy, dat sy dat werdige heilige Saerament tot [zu] andern

tiden [Zeiten] ontfangen heft ind nit verbracht [fortgeschafft]

;

dan [ab^r] sy moeste dat in onwerdicheit [ünwürdigheit] ont-

fangen als ein stuck broits. Oick biechten [beichte] sy wael

[wol einmal], dan [aber] van desen handel enbadde [hätte] sy

nyhe [nie] gebiecht.

Item was [es war] die [der] duvel, oere boel [ihr Buhle],

geheiten „la hep".^) Item sy bekent, dat id [es] nn int seste

[sechste] jair is, dat sy sich irst [zuerst] den [dem] diivel

aver^geven [übergeben] heft.

Item sy bekent, dat, so wanner [so oft] oer vader toimich

[zornig] was, dwang oir [drängte sie] die duvel, sy solde oem
vader qwaet doin [böses anthnn], des enkonde sy nit gedoin.

Item, wanner sy in die kercke was, achter dem [nach-

dem] sy sich den duvel had avergegeven, enkonde sy dat

werde [werthe, würdige] heilige Saerament nummer gesien

[ansehn]. Item unser liever vronwen gaff sy den naemen:

Verbreyde.*) Item sy bekennt, dat, wanner sy up dat koir

') Solehe Namen hat Grimm deuieche Mytholofpe S. 1015 f. viele

üU8ammengestellt. Der obige ist nicht darunter.

') Verbreyde = Frau Breide (nach niederländischem Sprachge-

brauch ist vorgesetztes Ver s. t. a. Frau). Es ist dies eine Entstellung

für Frau Bercht« (Brecht«), welcher Name — ebenso wie Frau Holda

(Holle) — der all en Erdgöttin gegeben wurde; aber ea tritt in ihm mehr
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[auf dem Chor] was, no was die dnvel altit by oir, bis men

[man] dat heilige Evaugeliam begonde. Asdau verluer hie [er]

sich. It«m somtideu [bisweilen] euliete hy oir [Hesse er sie]

in der missen Sanctus nit singen, iud somtiden liete hy oir

dat singen.

Item so menuichmael alst [so oft als] oir lostet iud

wanneir sy sprickt, so is der duvel by oir iud duet all wes

sy begert; doch so enheft sy uit [nichts] begert, dan allein

sine geselschap iud sine mithandel. [tem sy bekent, dat die

duvel np allen plaetzeu des Cioesters mit oir tdoin [zn thuu]

heft gehadt, uitgescheideu [ausgenommen] allein upteu [auf

dem] koer [Chor], iud sine gemenschap was kald. Item wanner

sy mit oen [ihm] plach [pflegte] to dansen, so had hy allerley

spoelen [Instromente] als luiten [Lauten], herpen [Harfen],

Bongen [Trommel] etc., iud wanneir sy mit oen dausten [tanzte],

des enkoude nymantz [Niemand] an oir gesien [sehen], dan off

[suudem es war als ob] sy stille gestain hedde.

Item heft sy die duvel dairtoe gedrougen, dat sy uuser

liever vrowen beeide [Bild] onder oegen [Augen] spien moeste.

Item die duvel bracht ander vrische gesellen ind jonferu

mede ind dansten tsanien iud hadden oere spoele, doch waern

dat alle boese geesten [Geister] ind sy hadden alle wat ge-

brecks [irgend ein Gebrechen]. Item die duvel was ein middel-

mau nit to aelt [alt] noch to jonk, uit to rick [reich] noch to

arm, ind hadde guede kleider an, ind altit hadde hy gebreck

an banden, voeten, naese ader monde.

Item By bekent, dat sy in oern bedebuexken [iu ihrem

Gebetbüchleiu], dair [da wo] geschreven stonde „0 du wair-

haftige menscheit", geschreven heft „du onwairaftige menscheit",

ind dat durch dwang des duvels.

Item doe dese handel so witimchtich [weithin ruchbar]

wardt, had sy to den duvel gesacht, sy befrachten [befürchte],

sy solde [werde] in last [Unannehmlichkeit] komen, dat hy doch

denjonfern weder helpenwolde. Des die davcl nit dein enwolde;

dan hy troesten [tröstete] sy wael, sy ensulde nit sorgeu, hy

wolde beschicken [es dahin bringen], dat sy geiu last dra^en solde.

die schlimme üedantnng der zum bösen quälenden Wesen herabge-

drückten Gottheit hervor, während die Hulda vorwiegend als gütig and

inen8«heufr«nnd]ich anfgefasst wird.
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Item sy bekent, doe sy uit den [aus dem] stock genamen

[geuommen] was iud men oir rraegen ind onderaaeckeu solde,

doe stonde die darel Toir oir ind lachten [lachte] sy an ind

3tsrckten,sy, seggende [indem er sagte], dat sy oir hart. [Herz]

halden aolde, hy wolde oir helpen, sy ensolde gein noit hebben/'

9lac^ ber Ueberjd^tift biefe« ©efenntniffe« toat bte Untetfud^imfj

1516 geführt ivorben. '^'xe ^ngeflagte tourbe junäd^ft (ma^rft^tnlid^

in 5!)in«tafen) im Ökfängnt« aufbeioa^tt, o^ne ba§ man e« ;n einer

eigentlichen gerid^tüd^en ^nftage intb 93eTurt^eiIung ^tte fotmncn

laffett. (g« fc^einen fic^ nun bie SBemanbten ber ©ngetertetten be»

fd^toerenb be«^oIb an ben Äaifer getoenbet ju ^oben. Diefer ef(ie|

1521 an ben ^etjog bie Äufforberung, bie ©ac^e ju Grabe ju führen.

Der ^erjog fotberte bie {Rät^e jum ©etid^t batüber auf, unb bie=

Reiben beantragten unter 21.1)ec. 1521 (o^ funt3:^onta«bac^a^>oftoH),

ber ^erjog möge Oentanb nac^ '©in«Iafett fc^iden, um bie Ängeflagtp

»or ba« juftänbige ©crid^t ju ftcüen (bie curgenante ^erfoen mit

red^t to beclaegen inb fie ooirt t^er Suftiden to fteWen laeten).

Bttgteid^ ft^tjanbten bie {Rfitbe eine ßö^ie be« 3[irt»»rtfd^reiben«,

»eld^e« fie im 9?amen be« ^erjog« an ben Äaifer gerichtet Ratten.

^n biefem Schreiben, »elc^em jugleid^ eine ßo^ie be« oben abge=

brutften ©efenntniffe« beigelegt »ar, toirb ber ^ergartg foIgenber=

maßen erjä^It. Ulanbt (Ulenbt) X)ammar$ fei in ein Älofter »om

Orben ber ^. ©rigitta im ^erjogt^um Siebe, ?»amen8 SWarienboem,

(„bon mtjner Ä»era(be=ÜRoeber SBromoe SDiarie »an ©urgunbien

lo»ettd^er gebec^teniffe funbiert inb bereut" b. ^. mit 9?enten oerfe^en)

jnr '^obe eingetreten („fic^ albair tc »erfueden, off fie fid^ onr ctjue

ßonbcntuael albair oer^alben inb ben oirben fuiren inb etlieben

mud^t"), ba ^ftbe fte auf änftiften be« böfen ÖJeifte« nic^t allein bie

^lofterjungfrauenmitBftuberei gefd^Sbigt, fonbem ^abe fic^berÄefeerei

unb ^(aS^^emie fc^ulbig gemacht; ald bie @ad^e rud^bar geworben,

fei fie aü« bem Älofter entwichen, auf feinen ©efe^I aber fei fie im

$aufe i^re« SJater« »cr^oftet »orben unb ^obe o^ne lortur bie

(mitget^eilten) ©efemttniffe abgelegt („inb ol« bie fel»e oere ^ottbel fo

feer »tjtfelbic^ inb a^enbare geteorben inb fte »eber uitten ßloefter

gebeten toai, ^eb id a(d ber lantfurft in ftraefe ber boe^^eit inb

onbaibt \tf tot ßmmerid btj oern »oeber onfongen inb fie noe oerre

»er^anbeling^e »roegen boin, boc^ attet fonber ennige ^tjne, bon

oüein mit guetfic^er »roegen inb breigen, ^eft ftje a«boe befonbf'j

unb auc^ ffäter ^abc fie in unb au^er ©erit^t«, cor ben fürftlic^en
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9tät^eu unb anbern i^eiftltd^en unb tvetttid^en oerorbueteit (Sommtjfarien

unb $rä(aten, bte ber (Sti&ifd^of a6ge(enbct ^a£e, ba«)e(6e betaitnt;

tber^o Ratten bte ^oftetiungfcauen t>itiei baoon, \»a9 fie itefe^en,

auf t^ven <Sib erflSrt. Die 3uiüd6e^a(tuns im ©efSngniffe fei ^au^t<

^ä<fll\äf be«^a(b erfolgt, um ben armen, burd^ bie ^aaittei gequä(ten

Slofteriungfrauen )u SDJartenbaum 9lu^e ju oerfd^affeu, n>a« auc^

gegUldt fei („3(t en^eb mit befer oerre ont^atbing^ getanen tviüen

noilf ttia^ilf ^roft^t; ban tve^ bed bid an^er gefd^iet, \9 getoetft ten

befielt ber Armen Sonffern t« bcn ßtoefter »ur§ »efenbe, bie ooir

VUeaben gefendeniffe alfoe mitter boefet francE^ett inb ^(aegen fo

iestertid^ inb etenbi(i^ fl^n befangen getDeift inb intime befer gefende^

niffe, att fte oicf nod^ boin, biefettocn geraft — t)on raften = nt^e«,

t)i>n ber 8tan%tt befreit fein — inb fld^ in ben btenft gaife —
®otte4 — inb anbern gueben gobttid^en (eoen inb regiment geltd bte

anbern ionffem h>ae( gebruidt inb ge^alben ^ebben")- Slu^erbein

ifaie er (ber fterjog) bie älngetlagte gerabe um i^rer SSemanbten

voMka im ®efSngmd jurüdbe^atten, o^ne h>eiter gegen fie mit bem

geriii^tad^en ^roceffe »orjuge^en; ba er nun aber borum bor bem

Saifer ongeKagt werbe, fo ivoQe er bem ^eäfte feinen Sauf (äffen

(„3d f)ii fie oid ben bewanten — t)er»anbten — frunben to Witten

inb ter eren bi« an btefen baege tn ber gefendeniffe fonber oorber —
»eitern — ilÄtnifter ber Oufticten t)erbfit)en (oeten, inb nu id fuelc

bat id bairmebe t>an fie a(foe onbtttid^ an ^»e Stü). Wlat. werbe

bebraegen, i9 m)^ne met^nonge, fo t)erne ^, ftetp. ^at. bat mit

goaben mad^ erleben, fie irftbaeg^« — in ben näd^ften lagen —
Ott ben ated^ten to ftetten inb ocr, bat oerre betententffe geboirüc^,

gebten inb weberfaeren (aeten")-

Ueber ben weiteren ä^erlauf be9 ^roceffe« finb feine Sfften-

ftüde oor^anben. äu« bem •öud^c be« Sßieru« (S. 296) erfahre«

Wir, ba| lUant oon bem @efängnt8märter )weima( gefd^wängert unb

enbUd^ (o«ge(affen würbe.
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IX.

dne0 §laiiliad|er0t an die reformierte

Gemeine fu (ilaiibad).

SKitgtt^i« oon

9fr* SS« f(.uno, Pfarrer au ^irjcnl^tn 6<i 3)ittcn&iiTg.

Unter ben berühmten 3)2ännent, toclc^e bie refonnierte ©ttnetne

)u ®lab6ae^ ^ertorgebra^t bat, nimmt eine fetnefttoeg« unbebcutenbe

>SteUe ein 3obonne» iRetbenii«, gekviJ^ttlic^ do^onned ®il'

^elnii ober iiSiUemfen genannt, ®o^n bed \u ^abbad^ mo^n^ten

Süvflcr« ©ifbelm 9iet^enu8. 3obonne« ^Ji., toel^er fid^ o(« Schrift«

fteQer be!annt gemacht, bebiente na^ einanber bie reformierten

©emeineii ju Orfo^, ©üc^tefu unb 9?ee«. Sin leftterem Orte ftarb

er 1656. lieber feine SBirffamfeit jn©ü^te(n f)at neutic^ ®ra8bi>f')

mehrere intercffante 3iaci^ri(^ten »eröffenttid^t. SÖä^renb berfelben

ifat 9iet^enu8 um 1620 audf bie ©labbac^cr ©emeine jeittoeife mit«

bebient, »ie au8 nac^fofgenbem Schreiben bcrt5orgebt.

Un bie (SItcften Don ü^Iabbad^ unb 'Scalen.

C^rentoc^bare gunftige gutte ^errn unb ©rfiber in ß^rifto.

@8 ift mir für n^enig tagen uberliebert roorbcn ein fc^reiben von bem

$crren praeside, in n^etc^em er begert, ba§ ic^ o^n berjog einen

ober vielmehr $n)een gemeine faft- unb ^ettag fott auSfc^reiben,

anjeigenb, ba§ fotc^ed gefc^e^e authoritate Synodi tarn generalis

quam Provincialis. MS i)ab i^ anvpti ^atber fotc^e« nic^t unter«

>) 9Sir tiai ^fllii^T ianti jum eoangcKum tant. <S. 31. f. SRc^tctcS

ütKT 'ilttiftnui goftntc tc^ in bcr gotsc, f» &ott wili, in ctn« Sptjialfc^Tift

UbtT bcfcn «o^n :j)tatt^ia<$ )u pu^Ujitun. ü.
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{offen euc^ ju f^retben, bamit biefefbe faft= uitb bettoj, fo gar ^ocb

unb notten uitb in biefen treten gütftent^ümet oon ben veformtrten

fttrd^en foQen gehalten toetben, auöf »on euc^ fettig gehalten toerben

möchten. Dan »ann c8 je^mal eine jeit foften« unb beten« ift

gertefen, fo ift biefelbe gertiätic^ nu, bo »it fe^en, ba§ bie ÜE^ranei

be8 Äntid^riftcn auf« ^egft [^Bc^fte] getommen, unfer mitbrilbeT mit

ftrieg ubetfatfen, unb ton fam^t i^nen, »o ®ott infonbet^eit toirbt

nit ^fen, bem eugctlic^en »erbetben nic^t »erbten entgegen. SBo«

ift bann ^ie me^r bon noten, bann ba§ toir mit bem 3oeI unb

onberen laffen bie ®emein famten, eine faften auSruffen unb un* ju

(Sott befe^ren mit foften unb mit bitten, jerreiffcnbe unfer ^cr^en

unb nic^t unfere Äfeiber, bann er ift barm^er^ig, gebnibig unb eon

groffer glitte unb rertet in li^n] botb bie ftrqff; »er »ei§, er mod^tc

»ieber gerewen' unb einen fegen ^inberlaffen. Die tage ober, bie ju

faften unb ju beten beftimpt feinb, fein ber 1. onb 29. iRobcmbri«,

ober biefe« }ufttnftiged 3J{onat«. Di« ^ob ic^ infonber^eit etrer

S^riftlic^er gemeinbe »otfen anzeigen, auf ba^ i^r, wonn auci^ ber

^rebiger, an »eld^en ic^ ouc^ gef(^rieben, nic^t ba fein fonbte, i^r

gleld^rtol btefe tog mit faften toben unb tefen ju bringen mod^tet.

hiermit ber barm^cr^tgfeit be« oüer^ogften em^sfo^Ien. !Dotum

Sft<^telen> «nno 1620.
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X.

feiträge }nx Seformation^gefdiidite

De« Mthtxxi^txm.

U ^brnd einer glei^jettigeu S^rift itlier %. (S.lmnhwifi

Stranltaltct burd^ ^{Iot ft. tttafi*

§aubetitng jtotf^en bem %V\cci

ju l£ö(n onb et^nem gfangnen ($eter Don t$(^

jteben gnant) beit ®Iaitben betreffcnbe.

^06) jtoo ©ptflet itoe^t, mit na

meu 3o§an ÄIo|)ret§, önb §lboI^j^u8 Älare^

b.id;, ju l£5(Iu in gleid;er fa^en gefange,

ju lobe ber ünubetmnbtltc^ )oar«

^el;t ©otteg au§gangen.

ÜB r r e b.

Dh>et( [Hchjctl, toetl] a^ bcr ^eibntfd^e Seftu« [bejjeuget,

ba« [ba^] e« ntt fet> ber 9t8fner hjcife, ba8 ein men^e^c ergeben

[übergeben] toerbe nmbjnbrengen, e^e bann ber »erffagte ^ab fein

oerfleger gegcntoertig, nnb ratont [SRannt, Gelegenheit, SÖWgUe^fett]

cntjpfa^e, fi(^ ber anffagc jn ocrantworteft, h>ie man fotc^S inn ben

gefeiltsten ber a[)5ofteIn tifet am 25. cap'xt.: ^aben fie^ bie iftigen, fo

inn bcr oberfeit finbt, unb fic^ nit aüetn gUbmaffen be« StiJmft^en

rcie^S fnnber ß^riften römeti [rühmen], mit ^Be^ftem fletg fiirjefe'^en,

toie fie mit benen faren, ]o inen jn biefen a((er(e^ften nnb ferßd^ften

jeiten oon teuften gretocl, ba8 ift p^arifeem nnb ft^riftgefarten, ent=

8
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Jveber aii fe^er ober aii fc^rtermer, ja von inen [i^nen] teicen

al* uffrttrer anbrad^t unb »erflaget »erben, fo bod^ fold^ alle«

»tber aüe »arbeit nnb ^eilige fd^rifft gefd^tc^t. SäJte man äugen»

fd^einüd^ fe^en mag tnn nad^üolgenben brieocn nnb tjanbtnngen brrier,

fo ifeunbt tnn ber le^ferüd^en ftatt S?Hcn gcfcngfltd^ gehalten »erben.

Unb »öt bem, ber ji6f alfo ein hted^t @otte« pon- wegen fein«

am^Jt« rfimet, ba» er nit am finbt feine« ^errn jum mPrber »irt.

@e^en ber^atben getoamet alle, fo in ber oterfeit finb, ba« fie nit

ire ^enb burd^ oerfiirung ber falfd^en ^rojj^eten oentureinigen, bonn

and^ ^ilatum gar nid^t« Reifen toirbt, ob er »oI bie ^enbe »afd^en

»HTb. ©er »Otter aber aller torm^er^igfeit behüte olle, fo c« oon

^er^en bcgercn, oon foI<i^em frcbet, bamit bie ganfte »cit ba« ir al«

mit bem grbften redeten i^unt erhalten »ill. 9tmen.

^anblnng j»if(^en bem gi*cal Jm SPIn itnb einem

gfongnen (^eter oon j^ltjfteben gnant) ben glanben
betreffenbe.

SSor eud^, ettoitbige« unb ad^tbaren $em, Slrnolbo oon
lungern, ber freien fünft unb ^eiliger fc^rift 55octor, fo'bffclc^

[©efe^I] ^at über bie fefterifc^e fd^aldeit, oout ^od^rtirbigftcn oatter

in S^rifto unb ^evn, ^crntan ber ^eiligen fird^en jttSöIn erftbifc^off

nnb (S^urfiltft «. n<tä) orbenlid^cr geioalt bcftalt, bcrgleid^en auc^

oon bem eripirbigen nnb anbed^tigcn oatter (Sotfribo oon 3ittrat,

ber ^eiligen fd^rift 35octor, unb aud^ bev fe^erifd^en bo^^eit <)äbftli(^cm

erforfd^ev im bifc^t^umb jn S51n nnb bcn lanben bc« burc^Iendjtigcn

{dürften ftaroli jn ®ellren, ju nad^gq'd^ribner fad^ inn funber^cit

oerorbnct, Der »irbig So^au Iri^, ^rocurator be« obgeuanten

^od^ioirbigften ^ern $)erntan Sr^bif^off unb ßurfürften, »ifcer unb

\a entgegen einen Metern oon gl^fteben, gibt mad^t nnb brengt

für fold^, fc (^)erna(^gefd^ribcn ift, auft befel^ bem er vevbunbcn ift,

nad; ber »eife bev befragung, mit ge»onIic^ev ootbeljaltuug.

Unb jum erften fagt nnb bringt für ber obgenant ^rocuratov,

ba« [bafe] netolid^ in nc^ft »ergangenem MDXXVII jar im ß^rift»

monat ein« tag« obgenanter ^cter burd^ ben böfcn getft (loie

man nit onberft »eiBt) getriben, im I^mnb ['Dom] ju Sßln für bem

^o^eu altav, in gegenrtertigfeit oilcr raenfd^en, unberm ampt ber

^eiligen JWeB anbed(>tigflid(> betenbcn, jur jeit ba mau bo» ^od>-

toirbig Sacra ment uffgel;abcn [aufgeljobeu, in bie ^'ifft gehalten),

^at folcft« »crfd^rae^t, 6cn rügten getoenbt, oupgefijertet [au«gef|)ien]
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unb ba« iaupt «it entbedt [entblö|t], «nb jolc^ offentli^ jum er»

gernuB bcr S^riftflfaubigcn.

3tem, ba« ber^alben obfleuantct ^eter t)erbed(>tig »erben

ift ber ufffomnen tefeerei, nemlid(>, oI| ber mit gotlofer (ere

nnb 8ut]^erifd(>er ©ecten oergifft unb ht^pxenit »er.

3tem, ba« obgenanter '^eter ber^alben bvxd) einen rat^
^u 68In flefcnfl!Hd(> anflenomen nnb ein jeit fang gehalten

»orben tft.

Otent, ba« er alfo in gefengtnul, in betfein ettltd^er @r=

»jrbtgen in ber ^eiligen fd(>rift crfamen SOieiftern ejamtnirt unb

ton S^riftlid^em glauben unb red^ter leer, oorab betreffcnbe bie got«^

(cic ?tit^erifd(>e fefecrei, gefragt »orben ift.

Otcnt, ba« er obgentelbten ÜKagiftri« unb Doctoribu« ber«

maffen geant»ttrt ^ab, ba« fid^ gnugfant erfunben, »ie er mit
^^ut^erif cl^cr fe^erei unb oerferter biSfer leer begafft fei.

^oiöfi ju be»cifen, fagt obgebad(>ter ^rocurator, »ie ba« er in ob«

gebod(>ter oer^örung, in beifein ber 3)octoren, aJiagiftem unb anbrer

»om 9?at^ t>erorbenten ^)crfoncu, Bffentlid(> unb beftenbigllid(> geattt»urt

unb gehalten [fcft be^onptet] ^ab, »ie ^ernad(> oolgt.

3um erftcn ^at er beftcnbig gefagt, ba« bie beid^t torm
^> rieft er nnnPtig fei, aud) htm, fo jum Sacrament ge^en »olle,

fonber bie beid(>t cor (SJott fei genugfam.

Otem, man foße ber floftergelübb nit achten, unb

ba« [ba^] tappen, blatten flonfur] euffcrlic^ bing »ie audb

anbere bergleid(>en feien.

Oitem, erfagt, ba* niemanbt modfte tcnfcl^^eit geloben,

^ie »eil e« uit mcnfc^lid(>« oermilgen« »er fid^ ju enthalten, unr

^•a» ein SKünd^, fo er »olle, mod(>t ein »eib nemen.

Otcm, ^at gefaget, ba« bie geiftlid(>teit unb ^ rieft erlitte

orbine« nid(>t« feien, fonber »ir fein im lauff alle ge»ei^L

Otem, ba« in ber 6 n d(> a r
i
ft i e u nnber eufferlid^en geftoltcn

nit fei ber »are leib nnb bint ß^rifti, fonber ba« fold^e« im

glauben entpfangen »erbe,

3tem, er ^at gefagt, man follc ba« ©acrament nit in

Pic ^enßlin fd(>licffen, bcr pfoff foll e« oud^ in ber Ü)le| nit

nnff^eben, fei oud^ nit anjubetten, bann e« fte^e niergenbt« gefd^riben.

Otem, er fei bammb gen ßöln fomen, ju leren, bo« man bo«

Sacvament nit tren nedf onbetten, unb bie 3Keö nitt »ie

bi^^er balten fol, ja Mü folc^« alle« ie^unb »oerb ein enbe ^aben.

8»
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3teni, St ifob im 2:^ um 6 cor bem ^o^en ättor bie an-

6cttung bed <Sacrameitt« ta]tiH oerac^t, bie h>eU e« ein

eufferlic^, »i^ijc^ imb ^eud^Ierijc^ bing jci, |o m5n ba« «Sacrament

anbetet.

3tem, ba er flefragt toarb, ob er onc^ ^infürter bo« anbeten

be« ©actament« öffentlich »erachten hjcite, \pxa(f) er: S« toer nit

»on noten, bann e« fei p ßöln offenbar gnng, ba« er folc^« fc^on

t^on [flet^an] ^abe, unb fo man feinen werten nit glauben n>oKe,

fc( man boc^ ^htfürter feinen »ercten glauben.

intern, er fpric^t, ba« et inn bem [^unft] fei erleuchtet

[etleud^teter] , bann bie, fo ju Södcn bal^eint fjnbt, fte feien

gelert ober nugelert, geiftlic^ ober ttjettlic^.

3tem, er fagt, ba« ®ott burd^ Önt^etn ^ab bie »eOt

erltuc^t, unb eurc^ benfctbigen ba« hjar [wo^rc] Stangefium an

tag bracht.

3tem, er fagt, ba« bet ©apft fei ein böfet bäum, unb

batumb fott unb mu^ et bittid^ au^ge^atoen [«u« = umgehauen]

»erben.

3tem, ba« obgcnantet ^etnt« :^a(ftatrig(id^ obcrjatten [oben

etjü^Iten, efloä^nten] articteln ansengt, nnt fpric^t, er »öUiiten an=

fangen beibe ^eimßcb unb offeniic^.

3tem, ba« oberjatte artilel effentUc^ fc^erifc^ finb,

goÜo§, etgetUd^, fd^enbtüd^ oon gott«fßtc^tigen p ^öten, ja ftub

d^tiftUd^eni glauben unb ted^tct leer entgegen.

3tem, ba« ber^alben bie f)evven »om Öiabt ju Ößln, obge^

nanten ^etrum bem ®rc»>en be« l)o^cn nnb »eltgerid^t«, a(» bcr

gewalt ^at ju rtd^ten über bie ubelt^atten unb ba» rec^t yt whx-

ftrecten, übergeben ^aben.

Cvtem, ba« ber ebgenont ^ctvu« bcr^alben ift gefejtgflid^ ge-

halten »oiben bei bemfeibigen greoeu, wie er tauu noch uff bifeu

heutigen tag gefengflic^ gehalten unvt.

Stern, ba« in mitler jeit bcr obgenant 'ißctvu« burd^ ben

greoen unb fd^effen be« ^o^cn Weltgericht« unb burd^ anbcr »il ge-

(erten, beibe geiftlid^ nnb wettfid^, nber oorige artitcl ejaminitt

unb offt »erhört ift werben.

(hcm, ba« obgenantet 'IJetru», feieren attifelu ^alftat»

ttgtid^ ^at angefangen unb gefptod^en, et wöH fie erhalten

[feft^alten] unb leren, beibe ^eimlid^ nnb offentlid^.

3tem, ba« fotd^e ootgefagte gefc^id^t finb rüd^tbar unb bdaxit,
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unb ^oldfi tft ein cjemein [aUgemeine*] getüd^t M jebeTjnan, ja <*

tft iticraanb«, ber itit baeon rebe.

"iWac^bem ituit fold^« Me^ gebort unb eevmerdt t[t, fo begert

obgcitantcr procurator burc^ ben eitoirbigen ^ent Sommlffatien,

ba« tv toöllet urteilen, autf^vcd^en unb beclartrw, h>ie bantt

fold^« »om ^rocuvator ju gebürüc^er jeit geforbett mitt »werben, unb

ba« mon im juin redeten möü Reifen!

3oanHc6 SIo^5rei§, feiltet natitr falben ber aller

flvöffifte funber, binrc^ ß^riftum ober unb feine gnab ein fun [@o^n]

beö allmeti^tigen ®ott8 mtfcre eatter« unb feiner ^eiligen fird^en,

loiinfc^et 2lboI^5^o Älarenbod^, feinem lieben getreten bruber

in (i^vifto, guob, barm^er^igteit unb frib »on Oott unferm

t>attcr tinb bem ^errn Oefu ßfjrifto.

iWod^bem ficf; S^riftit« 3efu8 aug bem toiüen Oott« unfer«

toattev« für unfcre funbe ergeben ^ot, auff bo8 [bag] er un8 eon

biefer bo§^offtigen melt errebte [errette], unb uh8 gebe ben geift, ba

burd^ töir ettcelt »erben, bo« \mv finbcr Oott« fetnb, unb ruffen;

9lbba »Otter, burd^ i^n, weld^er nid^t ein geift ber fordet, fonber ein

(jetft ber fterd ntib grofemütigteit ift, »oeld^e« frofft unb fterd, fo id^

il'6vt, inn bir »»irden, ^ob id^ boburd^ fein geringen tooMuft inu meinem

:^er^en erlonget. ®o ift« auc^ biUic^, bo« bu olle forest

»on bir legeft, unb nic^t förc^teft, fonber burd^ benfelben ^^ Qe^t]

genanten geift bid^ [oI«J einen mon unb ftarden d^riftlid^en fempfer

unb fed^ter erjeigft. Donn mir ^aben inn ß^rifto geh>unnen f^tl,

»eld^er unfer tünig nnb ^etipt ift, be« glieber wir fein, inn welchem

iDtr burd^ ben glauben ftcljcn, unb im geift wiber bie h>elt, Wiber

ben teufel unb wiber oUe feine on^enger, jo ouc^ wiber bie funb,

tobt unb iitlii [^Büe] gloricrn unb troljen. 55onn biß aüti ifat

G^viftu« überwunben, unb triunip^irt i^t wie ein bo^ferer ftreitbor

Ijelb. 3Bic fol e« nun milgtid^ fein, ba« »»tr un« formten?

JD6 e« bir nun »crbrieBlid^ mere unb leib t^et, bo« »otr inn

bem terfer nnb gefengtuu«, ber weit beroubt, gefongen werben ge=

galten, fo fcitu [foüft bu] »»iffcn, ba« e« ein tnrfee weit weren [währen]

Wirt tmb ba« wir fc^cn i^t »cn bem !erfcr nnb gefencfnu« be«

eiöigen tobt« burd^ (£^riftnra erlöfet fein. SBeiter ob bu förd^teft,

ba« bu für biefer weit fodeft »erf^ottet unb oer^önet werben, fo fol

bir mit war^oftigem glauben tunbt fein, ba« wir on [o^n] ouffl^iJren

fold^e freub unb gtori, oon (S^rifto bereibt, gebraud^en unb befifteri
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toetben, betgteic^en nie äuge gefe^en, nie er [O^r] gebort, ttie mettfc^fid^

^er^ ifat mögen begreifen.

Ob bu bann aud) ben tobt fcrd^teft, (o ^alt« bafür mit war»

l^aftigem glauben, bae unjer unb aller au^erh)elten leben fonbertic^

bo« ewig leben inn ß^rifto (tüftc^cr lebt unb nid^t n)irt fterbeit,

»eld^er ift, »ic er felb« bejeugt, bie urftcnb [*Xuferfte^ung] unb ba«

(eben) »erborgen fei, unb fal [foü] offenbart werben an bem tag

feiner jnhmft unb ^erügteit. XSauu ba'* leben ß^rifti ift baö leben

aller gleubigen, wel^i jum letften an beut tag luirt offenbart werben,

unb bi^ ju ber jeit inn ß^rifto üerborgcn: wni ift nun, ba« un«

bewegen mögeV So wir mit im [ibm] fterben, fo werben wir mit

im [i^m] leben, leiben wir mit im, fo werben iinr anci^ mit im

regiren tmb ^erfd^en, (o wie ein ba^>fer wort ift ba«?) 53?e wir

aber jn fi^n] »erlengnen, fo Wirt er nnö auc^ berlcugneu.

®<^oWe wol an ba« borfpil [9?orbiIb] ß^rifti, ba« ju feiner

glorien reid^et [gereid^et], unb förd;te bid; nid^t, fouber fei gut« gc^

müt«, bann Wir ^abcu C^ott ^u einem >>atter, ber allmed^tig, un»

genebig, unb un« uberau^ burd^ iS^riftum lieb ^att. I»er^alben

lojt un« alle unfere forg auff in werfen, bann wir finb feine Ruber,

unb er forgt für un«, ja alfo groffc ad^t ^att er auff un«, ba« bev

fein augenöpfel aud^ anrüret, wcld^cr uu« aurürt. Sie mßd^t»

bann müglid^ fein, ba«, ber ben glauben ^att, fid^ fordete? (So laß

nun bein fordeten fein, beun alle«, wa« un« wibcrfert, ba« geft^id^t

mit feinem guten willen, jn feiner glori, unb ',u unferm ^eil unb prob

unfer« glauben«.

ffieiter fo mag un« nid^t« wiberfaren, bann ba« un« ju unferm

^eil aller nitfelid^ft ift. XSanu Wix flehen inn feiner gewalt, er ift

unfer »atter, er ift gut unb auffric^tig, er ift allmed;ttg, er ift bei

un«, er wiberftrebt allen «nfern fctnben unb ^elt fie fo ^cftig mit

feiner gewalt gefangen, ba« fie un« nid^t (eö werb inen banu ^uge=

laffen) ein ^ärlein außropfen, id; gefd;wcig ba^ fie ire oerfcrtc unb

böfe anfc^leg gegen ttn« bolbrengen mögen.

@ie aber unb bie weit laffen fid^ bcbuncfeu, ba« fie ein groffeu

gewalt*) ^abe«, unb un« fel;r leib t^nn, aber bie arme unfetige

leublin [Öeutlein] wiffcn nit^t, ba« fie ade«, fo fie wiccr un« angreifen, ju

) et neu groBeit (8ema(t. Das iöott UJemalt ifl öixfiteutfi^ nr«

fprüngltd^ 3Ro8mtiitum; etfl int iKtii^oc^btiitfc^it ifl tuxd) ttn ISiiiflu^ bcä

9Heb(Tb(utf(^n ba« ^mintnum bui%ebrmt<]eu.
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tter ewigen f^am unb tjerfcerbung unb ju unfet« glauben« unb glori

erfuUunfl t^un.

jDatumb (a§t toc^ uufefn »attei- gewerbeu, *) ba« et fein toevd

unb guten wiUen inn uu« t>c(6reug; er U)irt »ol, tsann e9 und am
nfl|Iid^fteu tft, ein eub mad^en, unb on aßen jJoeifel ettebten mit

groffer glort unb freub; bann bev uit liegen [tügen] fann, bet ^at«

»er^eiffeu. ^ieiwifd^cn (ap im« mit »eftem glauben an feine »er»

^eiffung unb ^ufagung fangen, unb int banctea fiir feine aUet Beften

gäbe unb guabe, baburd^ er un« »erfid^ert ^at con bem toort

be« leben«.

Sa^t un« auc^ in erwarten, mtb im geift unb inn ber war^eit

in bitten nnb anruffeu, er »irt e« »oI bnrc^ ß^riftum au§rid^ten,

unb und unfer« ^er^en begir unb bitt geben.

SBa« Jvöücn wir nun weiter« »on im, bann »on unferm aUer»

beften »atter begerenV Stber ba« »erferte unb »erborben fleifd^, ba«

aßerböfeft (mein« bebttncfen«) aüer gefc^afnen bingen, »iberftrebt

aljeit bem gcttic^en wiUeu unb ber »ätterlid^er gut^eit, fo un« bod^

(fo fern wir im »ertraioen) irid^te« [uid^t«] bann ba« aüer beft wiber*

faren mag.

3(u^ biefeu unb bergleid|^eu urfad^en »erhoff id^, ba« bu burd^

tte guab (iJot« ^infilrter inn feinen fordeten folt fte^en, fonber mit

friXic^em ^er^cn beu ^erren ert»avten, ber ouff bic redete ^nt

tommen Wirt un« ju ertöfcn.

@tj, be« were idf fc^ir »ergeffen, ba« xdf bir boc^ aUermeift

funbt wolt t^un, unb bic^ ermanen, ba^ bu inn feinen

weg») fc^weren [fc^wbren] folteft. 1)attn fo balb bu ben eib

get^an ^aft, fo wirftu »ernemcit, ba« bu gefangen bift, unb inn ire

ne^e unb ftrenge gewicflet. Unb, ba« [tcai] ba« aüer gtiJfeft unb

uuerbreglic^ft [unerträgUc^fte] ift, wiirbeft baburc^ erlangen ein fc^were

belaftung nnb bürbe inn beinern gewiffen.

') tagt l5oc^ unfern 'iiattx gtrotrten, baß tx fein fflert —
üottbtinge bebeutet: tafet ibn in Äu^e, ilbertaßt i^u ^d) fetbfl, feinem freien

SBitten, bog er unbe^eUigt uon fetbfl baä t^ue waS il^m betiebt. <Si fyit ficb

barouä im gütigen Wenl^ixljbeutfd) bie ateben^rt gebifttt: tagt i^n gewäl^ren,

inbeni iai uerattete unb unbetannte generben ficb an ein ä^nlicb (autenbeä

SBort anlehnte. 3'" 3Äittet^od)beutf(fien ftnbtt fteft bewerden unb gewerden

einige SKate in biefer %bentnng in geiflüci^en Sd&riften unb ^rebigten. SgL

«enerfe-aRütter aRittet^pcbb- «JBrterbucb Hf- @- 73.3.

') üBte aUe »ege alisege flberaU immer bebeutet, fo in teinem retci:

nirgenbä, in feinem 'SM.
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(StI voai [war] mir warlic!^ ba«a Uer gröft fveu^, bad idi

dfrentn muft, unb t/aben and) fünft fein urfad^ »iber mic^, tenn

ba« fit arbeiten uub tracbteu, ivie fie mic^ metneibig mad^en unb

alfo »erbammen. X)er |)crr U'irt aber mein I^elfcr fein, ba« fie uit

fci^affen iperben, loelcbeii id) mit ftetem gebett für bid^ bitte, bep^

gleid^en icb mit flroffetn f(ei^ aud^ t>en bir beger, unb ^cre bcii

nid^t auff mit betten, bann id^ f^ab gro^ hoffen, ba^ ber ^err tiod)

groffe »unbenoerd t^un ivirt.

%i(^ foUu wiffen, ba» ic^ meiux^ leftament« unb aller

büd^>er ber ^eiligen fd^rift beraubt bin, ba« mir überaus

leib ift. Unb wieiocl id^ mit grcffem anligeu unb bitten ba« Xefta^

ment »iberumb begert, ober bad fie mir anbere büd^er ber ^eiligen

fd^rift geben, baunoc^ })ab idf be« mit feinen bitten mögen erkit.qe».

|)iemit fei (iJott befcll^eiu (Wef^riben mit eil, ber^alben fere fleiß

an, ba« bu ei bog »erfte^eft bann iäti gefcferieben ^ab. 2Jernim

nein ^t, bad gan^ unb gar inn bir ift, unb ift beincr gegentoevtlg-

feit begeren.

3efutf (immanuel.

t'em mirbigen inn (S^vifto 3efu ftanbtl^aftigen burt^ C^ct*

unfet« almec^tigen »atter« gnab unb l^nlb $. Oc^an .QlopreiB

mnb be« Suangetiou* toillen gfangnen, feinem lieben ^rn unt

ß^riftlid^en bmbcr, tounfcfet Äbolpl^u« (Slarenbac^, fam^Jt

nUen C^riften genab, barm^ev^igfeit uub frib oon Cnot unfenn vatter

unb utifemt Jperm unb getretven brutcr ß^rifte Min. Smen.

CdtU>bt fei (»oü unb ber satter unfer« .^cmi 3efu G^rifti, ber

un« gefegnet ^at mit allerlei geiftlicber fegnmtgen im ^imlifdbeu

»efen bürdet (S^riftum, burcb u>clc(>en er nn« enwlet ^at, ctjr ber u>eU

gtunb gelegt warb, ba* [bag] »ir foüeu fein Ijcilig unb uiiftväffüd»

oor im inn ber liebe, ba» [u>elcbe<^] er un« burcb fein unermeßliche

gnab unb barm^er|igfeit mit fc t>il jciuiunffcn in unfern bergen ter-

ficbert unb getoiB machet: al* nemlicfc mit bcm finblicben gcift, ber

unfern geift geujtB unb fit^er machet, bao wir Ruber feinb bc* atter-

böt^ften: mit beut geift ber Iraft, biucb u>elc^fu »oir bürfen fc^en

»iber allen gewalt unb haft be>> teufel<j, ber bellen, ber »elt, fcee

enbti^rift» [3(ntit6rift<<] mit feiner bcucblerei: mit bem geift ber liebe,

tmdf ipelcben »ir liebe gwinnen jn c^Hut bcm allmcc^tigen unb für

alle (S^riftgleubigen menfd^en uufcr leben laffcu, ja und) für uufcr

fenib, -nad^ bem torbilt unfer* ^em 3qu (i^rifti, ber für un« feine
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feinb geftorfeett tft, auff ba« er mi« ju fveunb nwtd^et jc. : mit bem

getft ber jnc^t, bet un« ben alten ^bam jilc^tiget uiib tobtet, .ba«

er nidjt me^r feinen böfcit Tillen erfüüe, bem tob fruc^>t 5ebren8eu jc:

mit bem geift ber war^eit, bcv un« ton aller ^eu(^>lerei uitb glei§-

iierei erlögt mib iun alle ivar^eit leitet, ^ierang fommet«», ba« mir

beit menfd^en mtb ber »»elt nic^t gefallen «nb belogen fünnen, jo

»Ott inen gefaßt unb getobt müff-n toerbcn. Donn toir ^aben ben

.

bei un«, ber aüe ire onf<i^leg, »ornemen unb »erd ftrafft unb »erac^t,

mit bem lebenbigen »ort be« f)crrn. at« unfer f)err felber fagt

Ooflu. 7. Die iuelt i}a^t mic^» bann ic^ jeuge, ba« ire

i»erct bog finb. So }e^eu wir nun, ba« fie »en allen iren

treffen unb freiem wilinx nid^t« beffcr« füuben, bann ^u iret »er=

bevbnup ba« U'ort be« §erren »erfolgen unb »erbammen, an beiten,

bie e« burd^ ben geift be« §errn «ugntffen unb au^breljtten. %c:^en,

bi§ feinb bie gutte wexd bef? freien »etilen«, ber anberft nitftt« »er=

mag, bann ba« jnr »cvbamnuj? bienet, ba fie bot^ fo »il »ou blapptxn,

unb iptffen felbft nit (aud^ narf? rocltlid^er a^eij^eit ju ffrec^en) wo«

fie reben ober fagen. tiörou« wir miigen enncffen, wie gong unb

gar bie pvo^^ecei ^Jauli 2. limot^. 3. erfüllt wirt werben: @ie

teerten uit auff^ören, bann tr tor^ett tt)irt iebermatt offenbar werben,

'\a fie fft ben meiften teil an tag fottmten, en ba«, ba«^) fie al^ie

uo(f> ein toentg tjevbecft tft, nnb leeuu fie bie mit reben nit tenger

tjerbecfen utib eerbergen tünben [fötmett], leoUen fie ber geicalt bor

^u gebrait(}>en, nnb feljen bie armen eerblettbten menfd^en nit (ber

ftc^ ®ott utüffe erbartnen alp cv fit^ luifer erbavmete, bo wir oud^

in foldber blitib^eit wanbletett), ba« ie [je] me^er [nte^v] fie ber ge-

walt barju brauc^>en, ie [jc, befto] nte^v fie ire tor^eit offenbar

matten. 3a fie muffen ber gctealt barjn gebroud^en, uff ba« fie

biefelbtg ter^ett offenbaren, fünft ftengeit f^ ftt^ felbft in allen ben

garnen unb ne^en, bie fie aufffpantten unb anjftrecfen, @ott jifit ben

feinen barinn ju erfd^teid^eu ttnb ^u fangen. Hai fdjafft ber all-

med^tig (Iftott olfo, auff ba« Wir bewegt werben 511 ber barmljetÖ«8"

feit, für fie ju bitten, ta« fie (^ott aud^ evlöfe t)on fo groffer btinbt-

^eit unb bogtjeit, barinite fie waubeten. ^nm anbern, ba« utt« ^ott

fo ftd(>er «nb gteiß tnad^e eer eioigett ^errltgteit, burd; ba« ßreu^

unb leiben, fo fie un« an t^nttb (uff ba« id; wiberitmb auff mein

fürgenomen S^ema fomme), alfo »ertoanbelt (ifiott ba« übet in ba«

)o^uebaal)aö - abgefe^n öaoim tag.
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gut, unb tröftet un« in attett uitfeven trübfalen, auff ba« tott tröften

fünben bic, fo ba feiitb in atlevlf^ trübfal, mit bemfelbigen troft, ba<

mit tcir bon im getriJft tcerbeit. Dann gleid^ »ie bil leiben« be<S

fetten übet un« !oin^t, alfo tompt aud^ bil troft« über un«, burc^

ben |)erm ß^riftum 2. ßorint^. 1 , alfo ba« icir in bet gnab

gctte« fte^en, un« ntt aßeiit berümen mögen ber Hoffnung jutänftiger

^errligfeit, fonbet rilmen un« auc^ ber trübfalen, bieweil toir »üiffett

ba« trübfat gebnit bringt, bie gebtilt aber bringt erfarung, bie erfarung

bringt Hoffnung, bie Hoffnung aber (agt nit ju fd^auben »erben: ba«

aüe« barumb, ba« bie liebe (^otte« außgegoffen ift in unfer ^er|,

burd) ben ^eiligen geift, weld^er un« gegeben ift, 9io. 5, bej? fei ÖJott

in eU)ig!eit gelobt, ber un« alfo fidler mad)t ber etvigen ^erügfeit unb

ewigen leben« ^u feinem preig. $ie ift bie Sreatur unb fcuf^t, unb

ift in 'angft icie ein roetb in finb«n(jten. $ie feinb wir, bie erftling

be« geift« (jaben, uub feuf^en bei un« fe(b« nad^ ber ünbfd^afft, unb

»arten auff unfer« leibe« erliJfung. .^»ie ift ber ^eiltg geift imb ^ilf'

unfer fd^wad^^eit, unb bertritt un« felb« gewaltigfiid^ mit unaufr

fj)red^»lid^en feuf^en. $ie ift ®ott für un«, ber feinen einigen fun

für un« ade ba^in geben ^at, unb mit im ade« frei gefd^encfet.

©er »il un« nu befd^ulbigen, jc. ®ott re^tferttget un«, »er »iß

un« »erbammen? ^ie ift ber ^err S^riftu«, ber geftorben ift für

uufere funb, auffgeftanben untb unfrer red^tfertigung willen, uub ift

5ur redeten ^anb ®ott« unb »ertritt- un« [al«] ber einig allmed^tig

mitler. 333er »il un« benn f^eiben bon ber liebe @ette4? trübfal

ober angft? »erfolgung ober junger? ober bliSffe? ober gferligfeit?

ober fd;)Wert? wie gfd^rieben fielet r Umb beineu willen »erben

wir getöbtet ben ganzen tag, wir fiit> gered^net für fd^lad^tfd^af.

Hber in bem allen überwinben wir weit, umb be« willen ber uitö

geliebt ^at. Denn wir fein gewi§, ba« »eber tob nod^ lebe«,

itod^ engel, nod^ fürftent^nm, nod^ ge»alt, nod^ gegenwertig«, noc^

jufünftlg«, uod^ ^od^«, nod^ tief«, nod^» fein anber aeatur un« »ermag

jefd^eibeit »on ber liebe (Sott«, bie inn 3efu S^rifto unferm ^errn ift.

Stoma. 8. Darumb folletu wir un«, lieber bruber, uwfer« trübfal« nit

»erbriffen laffen, unb nit iitüb ober matt werben. Dann ob unfev

eufferlid^» meitfd^ »erwefet nnb umbfommet fba« un« tjc ^) gut unb

feiig ift) fo »irt bod^ ber tuwenbig »on tag ju tag »ernewert. Denn

9« it - je, ^ier in btr ©tbeututtg immer.
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unfer tTÜb[o(, ba^ jett(ic^ unb (eic^t tft, [ci^afft ein eisige, unb u6et

aüe mofi getoic^tige ^evvügfeit, bie toir nit aufffe^ett auff ba« fic^tbar,

fonbev auff ba«t unfic^tbar. j^enn »«« fi(^tbar ift, bu« tft jeitlic^,

nja« aber imfic^tbar tft, ba« ift e^uifl, 2 Sorin. 4, be« »ir ije ein

dar unb fd^i^u borbi(b ^abcn in uitfernt ^enn unb getreioen brubec

für aüett ^efum ß^riftiini. Sel<i^)er, nad^bem er burd^ fetu hat|

unb leiben ein fteine jeit ber aüeruiberfte, aUevburd^ad^tfte [»erad^tetfte]

unb allerböfeft gead^tt ift »orben, ift ber aUer^iS^fte, ber aUera^t>

barfte, ber aUer^erüc^fte an ber rechten be<$ a(tne^ti))en t>atterd

»orben, alfo, ba« nid;t« ift, ba er fein getoalt über ^ab. Stifo aud^

wir, lieber bruber, muffen burd^ toil tvibulation unb tviibfalcn in ba«

^intelreic^ (ontmen. Denn n>eld^en ber ^err lieb ^at, ben jüd^tigt

er, er ftem>t ober* ein ieglid^en fun, ben er anitinn>t, grober. 3. -So

njir bann bie jü^tignuA erbnlbcn, fo evjeiflt fi^ und (^ott al« ben

finbern. Sllte iü^tigttng aber, fo fie jugegen [gegenwärtig] ift, toirt

iiit angefe^eit für ein friJlid;, fonber für ein trattrig bing. 'Darnad^

aber »ivt fie geben ein fribfauie friK^t ber geredbtigfeit beneu, bie

baburd; genbt finb, ,^ebr. 12.

Sluff fol^e unb bcrgleic^eu wort ce« Jpcrren tocUen wir burd^

bie genab G^rifli nnö tertrpften, wiffeub gewißlic^ unb fidler, tai

ade, bie gotfeliglic^ leben wBUen intt (S^rifto 3cfu, inäffen Verfolgung

leiben, 2 Jintot. 3. 'Der^alben alle, bie fein »erfolguttg wollen leiben,

bie mögen inn (I^rifto nit gotfeligüc^ leben. X)tg aüe^ ^aben wir

für ejcemt>el tornemlid^t ben ^errn (Sl^rifium (wie borbcrürt) felb«,

Slbel, aüe ^ro|5^eten, alle 9l|5oftet, alle iDiertler ic.

«olic^ö bab ic^ für ein oorreb, el^e \d) ju cwre« brifö »erant»

Wertung [Beantwortung] foinmen bin, gef^rieben (xd) ifttt nit t>er>

meint, baö c« fo lang folt worbeit fein), auff ba« ir, lieber btuber,

mein bertrawen aitff beu ^errn (Sljriftunt unb feineu unb unfern

oatter, fo er mir burc^ fein gitab geben ^at, intt bifer tueiner ge-

fengnu«, wiffen mögt, nitb booon getroft unb crfrewet werben, at«

\6f auc^ über alle maß getroft nitb erfrewet bin, bo \<f) junt erfteu

gebort, barnad; felb« gelefen ifab oui? ewcretn bvieff mit ewcr eignen

^Hb gefd^ribett, \m» ftarrfe« glatibeii« unb oertrawen« ir burc^ bie

gttab unb wircfiutg (.^otö babt inn ewcrnt trübfal, alfo, ba« ir and^

anberc tröftcu fnnbcn [fönntj. Unb (al« ic^ l^örc) üil d^riften groffc

beffeniug atij; ewrcm briff ent^faugcn i)aben, baoon ic^ (5<ott tmferut

oatter alle jcit bancfc, nnb bitte in, ba« er uu« burc^ fein geitab

ftattb^afftig galten wöU bip an Crt<« ciibc, unb ba« cv butd? fein



124

gnab etfUUe, bad er ^at tnn und angefangen )u ere, pxti^ unb loh

feine« ^eiligen namen«.

0(^ ^att jnbot fle^öct tnn btefet gefendnu« oou etltd^en aut^

gtoffen $onfen bet @o|)^iften, bie ju mir fönten, ba« fic mtd^

beferen möchten ju item Snbtd^rift, ba« tr follet gefaßt ^aben, idf

iiettt tü(f) berfttret, unb botutnb bericffeu it [beriefet i^r] euc^ auff

mic^, uttb »ößet eud^ mit mir oert^eibigen. Den fetben lügnertt

ic^ aU)eit eittgegen g^ftanben mit fUvgeioanter üx\aäf unb in [i^nen]

fein gtonben gegeben, bod^ ^oben mid^ biefelben, tcie ttjot mit unöer«

fd^om|)ten tilgen, be»egt, ba« tc^ befto heftiger bin »ovben, unb mer

anbed^ttg itn gcbett ju nnfertn ^intlifd^en tjatter für eud^, ba« er euc^

bur(^> fein gnab in allen etoren nBten ftanb^afftig tcöl galten, auff

bem ge»iffcn tcort ber lere 3efn (S^rifti unfer« ^ftn, bamit end^ ju

oertebigen [oert^eifcigen] unb nit einig oertratoen fe^t auff mid^ armen

fterblid^eu ntettfc^en ober auff einige anbcre ju etoerm oerberben, »ie

3erent. 17, öertnatebeit ift , ber fein »ertrattjen fejjt auff einen

menfc^en. Iier urfad^ falber ^at mic^ etoer brieff noc^ nte^r unb

me^r erfretcet unb getröft unb bewegt ®ot ju banden unb ju loben,

für feine groffe gnab uttb bnrm^er^igfeit, fo er an un« armen fünber ge=

teettbt '^at, unb aud^ in ju bitten ic. ®o ift mir auc^ e»er brief

nit aUein angenent, fonber auc^ ju groffer freub nttb troft in unferm

^rrn (S^vifto. 3c^ ^ab eud^ aber attff teutfc^ geanttoort, ba ir mir

fe^r artig nnb orbentic^ latein gefd^rieben, auff ba« bie brüber unb

fd^tj>eftern, [fo] fein latein fünben [fönnen], bi§ lefen unb oerfte^u

mögen, unb @ot bem ^extn banden für fein gnab unb in bitten.

SBeiter, lieber bntber, fo ir mid^ oerntant, ba« id^ feinen eib t^un

fött, ba« ^at mid^ febr gctroft unb erfretoet. Iiann beß^alben ^aben

fie mid() einen ^al§ftarrigen, unb ber auff fid^ feiber adeln fte'^e unb

allein »eife fein toöl, gefc^olten unb babei gebretot [gebro^t] mid^ [für]

einen fe^er ju peclariren, uitb al« irf) be« (ba« iöf nit fd^toeren toolt)

reb unb auttcort geben toolt, feinb Irer jtoen ober brel sufammen

mir unber bie äugen gefaren mit fd^elten »le feffelbüffer *) unb ge»

fagt, id^ tnac^ fetber glofen über ben tej:t, ÜRat. 5. 6« ift {\pxadf

ber fe^ermeifter ein prebiger milnd^) ein üerbaHi|>te te|erel, ba« man

feinen elb t^nn fol. 9(lfo argulren fle ex puris particalaribas.

') Äcffctfiüö« -- Ätfltlfliiftr; bou fiügtit (.iit^b. büezen), bt^ti mac^n,

anibt^tm, »itbtr gut mac^n, otrgüttn, *tt§t ttifttn. 2)a^r audi 3t(tbn6tr =
CSt^^flicftT. ,
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anttüovt: SBirbigen lieben ^ern, \^ fage ntt, baö man inn feinem

fall fc^weren [iü ober tjermög. 3)ieh>eil aber bi§ mein eiflen fac^

antrifft, aU nemblii^, mic^ au§ bicfer gefendnn« jefommen, (al8 e. ».

mir oft felb8 befant ^att) fo ift mir biefer eib »ibet mein confrienfe,

ber^alben ic^ in [i^n] nit t^unmag ic. Äefeermeifter: 3)ie confcten^ ober

.gewiffen ift irrifc^ unb fe^erifc^. ?lboI^>^u8: SBirbiger ^err, e. ».

mögen mic^ nit einen fefeer fd^elten, e^c ir mein befc^eib nnb be*

»cgnu« »igt unb »erfte:^en [öerfte^ct].

<So ^att ic^ mein bef^eib inn fc^Iufrebe begriffe«, . bie felbige

ic^ auff teutfc^ anfing ju crjelcn, unb ba ic^ bie »ierbte ne^ nit

gar aug etjalt ^att, rieffen fie aitf» ne»: ic^ folt ben eib t^un bei

ftraff be£ bannd, unb n>o ic^ bed nit molt t^un, fo mi^d^t i6f fe^en,

»a8 mir bat)on fomen h>ürb. 3(^ \pxad}: Slac^bem mir ber eib fo

^art toiber mein gen>iffeu ift, mag tmb fan i6f ben nic^t get^un;

fragt mic^, ic^ tvill eud^ bod^ fünft bie »arbeit fagen, a(0 mir ber

$err S^riftu« betool^en ^at: ja ja, ne^n ne^n jefein. ?Ö8 fie nun

nit fort^cr [oorau] fommen funbtcn, ^)roteftierten fie ba»on, unb

fingen an jefragen jc.

aJiein befc^eib, lieber brubcr, «on beut eib (auff ba« auti^ tr

»iffet, »a« mid^ ber ^err CSI^riftu« baoon gelcret ^at, »o ein

CS^rifteumeufc^e fetteren unb iiit fd^h>cren möge) ift biefer:

1. ÜJiatt^. 5. uiifer Jperr S^riftu«, unb (iaceb inn feiner

e^jiftel am 5. cap. gebieten tcn ßijriften, ba« fie inn feinen »eg

f(^tt)ercn fotlen, nnb nemcn bintt)fg alle bie iitac^t imb gebraut^ ber

alteu ;;u fd^h>eren.

2. 35er ^err (S^riftu« aber felb« unb feine "äpe^tel, unb @.

^aulit« fonberlid^, ^abeu of^ (wie man lifeet) gefd^rteren; t^un fie

anber« bann fie leren? ba« fel^ fern.

3. 3)er^alben mug man fe^eu, tu meieren weg fie felb«

fc^h>eren, unb »arumb fie gebieten, gar nit iß fc^weren.

4. Ühin lieget mau au feinem ort, ba« fie geft^rooren ^aben,

ba e« nit fümemlic^ bie e^re ®ot«, bama(^ bie liebe, ju not unb

uu^ be« ne^ften, betreffe.

5. 3)arumb mögen aud^ bie öl^riften uad^ biefer »rip unb

eftmpel fc^weren, ja fie fein e« aud^ fd^ülbig, unb t^un aud^ to6l

baran, unb auff biefe n>eiB toirt ber alten mac^t unb gebraui^ ju

fc^toeren beftimmet, uub fein feüg aüe bie bei im f^tt)eren, »ie im

^jjatter fte^t.
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6. $)er^a(6en wo ;8 bie «e ®otte«, ünb bie liebe be« ite^ftea

nit betrifft, foQen bie ß^rifteu aütv cing nit fc^toeren, nadf bem

gebott S^riftt SKatt. 5 unb Gacobi am 5. co^. fonbet ^^t »ort

follen fein ja ja, nein nein.

7. ©0 e« aber un« felb» betrifft, ba ift offenbar, ba« e« nit

bie ere @ot*, noc^ bie liebe ic. antrifft.

8. 3)arutnb »a e« nn« felb« antrifft, ba ^at un« S^riftu«

gebotten, ba« »ir arter bing nit fci^weren foden, baunn adein ja ja,

ne\)n ne^n fagen.

9. 9iutt inn biefer meiner ^anbdnifl (»iejpot nngewönlic^ beit

gfangtten ju fc^rteren ift, baunoci^ ic^ be« angelangt »erb bon ben

geiftlid^en) trifft bet eib mid^ fe(b« an, nemlic^ ba« ic^ baburc^

meiner gefengnu« eutlebigt »erb, at« bie te^ermeifter einmal ober

brei fefb« befant unb gefagt ^aben, nemlid^, ic^ mög biefer gfengnu«

nit entfebigt »erben, »o ic^ nit ben cib t^un »öü, nnb funbeu

bannoc^t nit betteifen, ba« ein (e^ nnb gefaitgner fotc^en eib t^nn

fBfl, ober fc^ülbig fei jn t^un.

10. 3)er^alben inn biefer meiner ^nblung mu§ ic^ nit

fc^»eren, fo fem i^ gegen ba« gebot nnfer« $errn 3efu S^rifti nit

^anblen »il, ba« ic^ nit t^un fot, fo fang S^riftn« bei mir »irt

fein mit feiner gnab (on »elc^e »ir nic^t gntt« bermögen) unb folt

ic^ barumb fterben,

11. 3)ann man mu§ ®ott me^r ge^ci-fam fein bann ben

menfc^en. Hct. 5.

^efc^Iu^ aüev borigen rebe.

12. ©0 c« mic^ fclbft antrifft, fol ic^ frei unb offenfic^ on

ßib bie »ar^feit fagen, nac^ bem gebott S^rifti üWat. 5.

älber »0 e« bie glori @otte8, ober bie liebe be« ne^ften jc.

angebet, föl idf biefelbige mit ®b jn bccefttgen nit »eigern, nac^

(S^rifti unb ber Slpoftet ejem)>e[. So fc^»ern bie nnberfaffen bcr

Oberfeit, unb alfo »iberunib. vitem, bie gefangneu ertebigt ber

gefendntife t^unb itrfrib,') jc.

(Se^et, lieber bruber, ba« ift mein befc^eib bou bem 6ib, be«

fie mir nit jufaffen »often, ba« \6fi jum enb fagen möchte.

©eiter, lieber bruber, »oft i^ gerne, ba« ir e»er beibe

') Urfrib, geaB^iiJic^r Urfc^bc, ifl Die eibtidje SScrfidici^ung/ bi>6 »n*" tinc

erlittene Sergtioiittiguitg uidit rSc^u »olle. (Sine foC*e niußteit und) Ijiejentgen

Iei|ten,. meiere auä bem dkfängntä entlaffeti tourbett.
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leftomeut bei iuäf fetten, itub fönt t^ ettoo« borinn ge^elffn, »»oft

iüfi ßon ^erfeeu gern tljun. Tim leftamentUn, ]ampt bem ^faüer,

ifübm mein ^erm oom 9iati) ncc^ ^inber fic^, bo^ Ijab id^ oü* etttoa^

t>oit onbrev moteri yt fefen gehabt, äuff groncfent^urn f^ett i^ auäf

ettjer ott leftoment ein jeit long, bo« mir ott^ ber Curggroee

bi^^ev fürge^attett ^at, anbere batm er mir }ugefagt, al§ ic^ ba oon

bonnen gefurt h>orb, ic^ ^cffe ober ei fol eudf bolb ju ^onbett

fommen. iWic^t« me^r, lieber bntber, (bonit bod ba})ir »irt mir }U

f(^ma() bamt tai isir ®oü unferm ^imlif(^en oatter banden für feine

groffe unermeBHc^e gnob unb barmberfeigfeit, fo er on im« gewenbet

i)at, unb bitten in ^rr^Iic^ unb mit anbackt fctverig, baS fein gi^tHc^

Wort gc^srebigt »erbe burd^ bie gon^e weit, bur^ gviuft leutf^lonb,

burc^ all bife umbligenbe täubet, in btfev ftatt ßötn fonbertic^, uun

bo« er mit feiner guoben ei-füüen ttjöfl, bo« er in mt« ^at ongfongeu

ü^ux ^errligfett, pxä^ unb lob feincS ^etügen nanunS.

Jfoc^ ein Wort, lieber bruber, mu§ ic^ fagen: 3(^ ^ob ^inbe«

an bie outtourt, fo xä) ben Äejfermeiftern geben, ouff ir frog olfo

fe^en loffeu: 2o nun erfunbeu tourbe, bo« ic^ l^rgenb iune irrete,

bett>ci§li(^ ouö ber V'Iig«« ®c^)rift, olfo, bo« biefelbige in irent

untilrlid^eu »crftoube, torinit fie ligt, bleibe uueenucft, ber^alben

beger icf) in folc^cr unbertpcifuug bie bibel gegcmoertig, nuff ba8 man

au* folgcubcv reb fold^en - »erftonb unoernicft oernemeu funb, unt bo8

aui ten büd^crn bie canonici ^eiffett.

3(^ ^offe, lieber bmbev (alp auc^ cttjcr brieff ocrmelbet) ber

$en fol in tnr^cv 5eit tuunbcv biug »irfcn, bviruutb laffet un« feiner

mit gcbult »erl^orren, unb l^cfftig bleiben, inn banctfaguug unb

gebctt: ismnmtcl ?lmen.

SEöiewot bifcr gefonguett ^riftlic^ geuiüt, lere unb

ftanb^aftigfett eilen befant, auc^ einem cvinmcu wbt ber Statt

(Sölln offenbart, burc^ ettlic^c gcfc^idteu ober eerorbneten be« oorge»

mclbteu rabt«, bie alle jctt h>ol geteert, wie d^riftlici(> btefc menner

ben Ideologen gcantwort lutb inen bie mculcr gefto^}ft ^aben: fo fein

bo^ biefe jwen tröftlid^e feubbtieff ein funberlid^e anjeigung be« geift«

(S^rifti, ber in biefen leitteu wonet, inu ben» ba* fie nit allein für

ire feinbe feurig bitten, fonber anc^ »ölten ben tob »illig leiben, fo

e8 Reifen möd^t. 5)argegen ift ^ieraug »ol abjenemen, »a« arme

elenbe blinbc leut bie Ideologen finb, bie fic^ Doctorc« in ber gott^eit

nennen laffen unb nit mit ^eilfatner leer unb fanftmütigteit, »ie
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ß^riftu« uub bte 'Hpeitd, bte fd^of (S^rtftt toeiben, fonbet mit gfettrfmi«,

feuer, fd^toert, tooffet, ^ai^ni :c. jjcru umbbringen toolten, bomtt fie

tren ailai unb anberc abgdttifd^e ntigbreud^ unterhatten ntöd^ten.

Dor^u raffen fie bie obriteit on ^ülf jct^un, unb toenn bie obrifeit

irem torid^ten »ornemen nit ge^ord^en toöff, börften fie tool fetb«

bijj^encfet unb mörbev toerbeu, einer toürb ^endten, ber onber mit

fteinen tob toerfeu, oernteinten @ot einen Dienft bomit jet^un, toie

fie bo8 fetbd offentlid^ auff ber fandet jn (Söüen befeunen. D
büttb^eit übet bfinb^eit. ®ott erbarme fid^ fotc^et Icut unb toötl ber

obttgfeit redeten oerftanb geben, bamit fie ben »erli^en gtoaft nit

mißbrauchen, ®ott ^etf un« alten. Stmcn.

2. 83rtef Slarettüadi« an ^oljanned Umhttäi tion Stittipt*

anitget^rUt »9tt A. ttt<m»

Sir toffen ben gteid^jeitigen ©rief Storenbod^« ou SRom-

' berd^ im Driginot unb in Ucberfefeuug fotgeu. 35a« crftere ift nad^

bem @jcem<)tor in ber (Srf^eurt'fd^en öibtiot^ef ju 5Rürnberg abge=

bructt. (Siue anbere Jlnögabe, »ctd^c inbcffcn faft genou mit jenem

fttmmt, befiitbet fic^ in ber SBotfeubiittcter Sibtiot^ef; fie ift gtei(6=

fatt« oergtic^en »orbcn.

. EpiBtola

Adolph! Clarenback

nuper Colonlao cxiisti, e

uinculis scripta, ad R. P. P. Joaii-

iieni Kirspeuseui Monachuni

Coloniensem praedicatorij

ordinis, de quibusdam

. fidei articulis.

Omnea qui pie vohmt vivere in

Christo Jeau, persecutiones pationtur.

Pio Lcctori.

Aequo animo esto, quiaqiiis Christo nomen dedisti. Gre-

gem suum non deserit, pastor vigilantissimus. Tarn magni&cue
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rex ac triumj)hator , in cuius manu corda regiim sunt, luilites

suos facile tuebitur. Non nocebit illis, neqiie uiors, neqne

tomienta, neque vincnla. Garriant sophistae, vociferentur

pseudotheologi, saeviant tyraiini et carnifices, Christus impiis

ad unum pereuntibus regnabit: imnio iamiam in suis martyribus

regnat -et triumphat. Quorum gloriosissimus I>. Adolphus

Clarenbachiufl una cum collega suo Petro a Flisteden et vivens

ot moriens pro castris regis sui Christi fortiter pugnaus vicit.

Cuius vere Christianum pectus ex hac epistola, quam etiam

veritatis hosti modestissime scripsit, cernere exoscularique

licebit. Accipito itaque hanc laeto animo, et huius exemplo

Domiuum et servatorem tuum ipsius gratia imitnri non

pigeat. Vale.

Reverendo patri fratri

Joanni Kirspensi praedicatorii

ordinis Monacho Coloniensi.

JESUS EMMANUEL.
Salntcm a Christo omnium monarcha. Immensas et

immortales gratias tuae dignationi, vir venerande ac humauissime,

et ago et habeo (referre equidem irf praesentia non possum,

unde referat Christus Opt. Max. qni nihil non potest) qnod

tantum operae raea causa sumpsisti (qui contemptus et hurailis

iam quintum mensem Christi nomine, Christi gratia, velut

Ovis mactationi destinata, captivus teneor), bonam etenim

utriusque Testamenti partem praeter reliqunm laborem in

autorum commentariisperiustrandisscribendoque impensum revol-

visse comprobaris. Sed ad rem. Principio vero aliud agis

nihil multia istis paginis, quam quod non omne iu.siurandnm

esse a Deo prohibitum probes: id quod ego nusquam negavi,

quin ab initio huius meae tragoediae iusiurandum licitum esse,

iibi vel gloriae Dei vel proximi charitatis referret, propalani

et ingenue tuaque dignatione id andiente et publice et privatim,

immo in istis literis fatente hoc ipsum, fassus sum et affir-

mavi. Quorsum igitur attinet, vir humanissime, tantum laboris

frustra inter tot tantasque tuas occupationes, quibus non modo

in dies, verum in horas quoque distineris, impendere, atque

(qnod dici solet) acta agere. Deinde quom tandem ad causam

ventum est, nempe, nt probes, captivum in privata causa

iurare debere, plane adeoque causa cadis, ut mihi vel istud

9
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nimm (si prursiis uuu aliud füret) satis argumeuti sit, me iu

hac re ad iuäiuraudum praestauduiu uon ease aätrictuin. Quia

quom id cousummatus nou queat probare Theologus (ut ex

tui.s istis scriptis luce meridiana clarius evadit iutuentibos)

quis id, iuquam, esse frivolum negare poterit? Mala quidem

causa est, quae a cousummatis recte agi tractarique uon

potest. Primum nanque quom propositmu thenia probare

couaris, sordidam illam ac turpem philauiiam, vitium, quod

Ethnici quoque cordatiores detestati sunt, me docere operam

das, contra uuirersam scripturam dirinam, quae quid aliud

uos docet, quam ut nostri amorem ponamus, ac eum, qui in

Deum atque proximum est adsuniamus? quod ne in£cias ire

possia, capnt illnd uiiicum omnium nostrum Dominum Christum

andies, quom iaquit: Dibges Dominum Deum tuum ex toto

corde tuo, ex tota aiiima tna, ex tota mente tua, ex omiiibus

viribus tuis: et proximum tuum sicnt teipsura: In bis duo-

bus mandatis tota lex peudet et prophetae. Si ant«m dilectio

ex toto corde , ex tota aiiima , ex tota mentc , ex ouiuibns

viribus crga Deum erit, ergo nihil dilectiouis in seipsuni

manebit : id quod idcm Dominus Christus ctiam alias, etsi aliis

verbis, ad hunc modum eloquitur: Qui vult, iiiquit, me sequi,

ahntet semetipsnm, ettollat crucem snam quotidie et scquatur

me, Huo et illud Apostoli ad Rom. apt« quadrat: Nullns

nostrum aibi ipsi vivit, et nullus sibi ipsi moritur. Nam sive

vivimus, Domino vivimus: sivc moriinur, Domino morimur.

Haec brevibus quautum ad Deum Opt. Max. Jam proximum

videamus: Et proximum tuum sicut te ipsura. Hie proximi

Jilectioncm expendit et acstimat metiturque ex philautia, sou

ainoris quem homo in se ipsum habet similitudiuc , uon ciiim

dicit: diliges te ipsum sicut proximum, sed: diliges proximum

sicut te ipsum. Ut autem diliges te ipsum ? omnia nociva et ad-

versantia omnibus modis aversaris, devitas et fngis: omnia illius

commoda conduceutiaque modis omnibus affectas, sectaris et ut

liabeas manibus pedibusquc (quoddicitur) operam das. Summa : Iu

omnibus tua quaerLs. Eu, ita diliges proximum., nempe, ut

omnia nociva et illi advereautia omnibus modis eins iiomiut!

averaeris, devites et fugias: omnia itidom commoda et con-

ducentia modis omnibus illi optos, quaeras, utque ea asswjuatur,

tdlis viribus coneris. Summa: In omnibus quae pruxiuii üunt
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quaeras: Quod si faciaa tui dilectionem pouas necessum est,

tantnm abest, dilectionem raei esse praeceptam: iino ne me
ipsuiB diligam, praeceptum est. Verum ne haec a nie conficta

et excogitata dicas, Apostolum Tharsensem illum audi nou

nuo in ioco tametsi succinctius et brevius, tarnen in eandem

scntentiam praeceptum Domini exponentem, quom inquit: Nemo
quod suuni est, quaerat, sed uuus quisquc quod est alterius:

Itjm, non quue sna sunt singuli consyderantes, sed qnae suut

aliorum. Itidem: Qui diligit alterum, legem explevit. Ac ut

haec manifestissima evadant, utriusque testamenti exemplis ea

confirmamus. Mose ilie Christi typus num sua quaesivit, qnando

e libro vitae ob popnli salutem deleri a Deo Opt. Max. opta-

vit? Num Dominas Christus ipse se suaque quaesivit? qui

quom esset Dominus omuium potentissimus ac Deus ipse pro

nobis factus est homo, factns est omnium servus, factus est

peccatum, factus est maledictio, factus est virorum norissimus.

En, ita quoque ut diligamus nos mutuo apud Joan. praecipit:

Diligite, inquit, vos invicem, sicut ego dilexi tos. Num deni-

que Apastolus ille Paulus sua respexit et quaesivit, quaudo

auathema pro suis cognatis Judaeis esse desideravit? Au ex

bis uondum darum est id quod Corinthiis scribit Apostolns?

nempe: Charitas non qnaerit quae sua sunt An, inquam, uou-

dum satis darum est, eos non esse Theologos, hoc est ea quae

Dei sunt curantes, sed potios Tor; äv^puno'k'rovg (ut interiin

graecer nonnihil) id est humana sapiente.s ,
qui hüminem sc

ipsum ex charitate posse diligere sentiunt : Quid enim charitati

et philantiaeV Porro si homo ex charitate potest se ipsum

diligere, charitas quae sua sunt potest qntierere. Si vero sna

potest quaerere, ergo et interim qnaerit (ac, ut ipse sine fronte

infers, homo debet se ipsam diligere, immo magis diligere

quam proximum). Charitas igitur sua quaerit, et charitas sua

non quaerit: Quorum alterum est falsum, quouiam contradi-

centia sunt. Atqui hoc, videlicet: Charitas non quaerit sua,

veiTim est. Proinde falsum est: Charitas sua quaerit. Vides,

vir optime, quam non aliqno pacto ludendnm iocandumque

cum divinis eloquiis sit? atqne quam non alio torquenda, quam

iacent? alioqui futurum, ut qui iis abntatur ab iis ipsis impien-

tifisimae argnatur impietatis, ac duo coutradicentia axiomata

simul (quod et sophistis tnrpissimum pst) admittcre cogatur.
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Est hoc igitur inedio, si quid falsuni est, ac Cliristi Aposto-

lorumque doctrinae plane contradicens , mihi laico et captivo

in privata causa iurandum, non modo probare uon potes,

verum multis modis non esse praestandum iusiuraudum in hac

re astruis. Quod autem in peroratione etiam charitatis referre

ais, falsum esse osteudo. Nam hoc iusiurandum incousuetum,

et quia a captivo exigitur in re propria etiam mundo suspectum,

nedum Cbristianis hominibns, quin imo Imperator cum suis

ciusmodi iuramentum tanqnum mendacium ridet atqne naso

(quod dicitur) snspendit. At vero tale quippiam committere,

quod Omnibus suspectum et relut mendacium habetur, est

charitatem vehementer laedere, ne dicam charitatis intere«se.

Caeterum de iuramento calumniae deque fama exp.irganda quod

affeix, nihil efficit, quando [in] iuramentum calumuiae temere liti-

gantium ac libere in foro agentium ab Imperatore quarto

institutionum Kbro et in Codice poena constituta est. Atque

per hoc ipsum famam expurgare, siquidem suspectum est etc.

uequeo. Expurget ille mihi famam, qui id iure debet: debet

autem iure ille, qui suis impudentissimis eam mihi peperit

mendaciis, id quod Dominus videat et iudicet. Denique quod

hoc genus iuramenta Christiania prohibita a Christo Opt. Max.

adeoque non praestanda sint, pauculis et brevinsculis tUeraatibus

et complexionibus e Christi doctrina demonstrabo. Quorum

primum, quia in colloquio nuper mihi negasti, ipsa Christi

verba, e quibus deductum fuerat, prius ex Matth. ca. V. de-

scribo, ut darum sit quam non falsa in medium protulerim.

Christi autem vcrba iuxta Erasn^i tralationem haec sunt: Auditis

quod dictum fuerit antiqnis: Non peierabis, sed persolves

Domino ea, quae iuraveris. At ego dico vobis, ue iuretis om-

nino, ncque per coeluni, quia thronus Dei est; neque per

terrara, quia subsellium est pedum illius: neque per Hieroso-

lyma, quoniam civitas est magni regis: neque per Caput tmim

iurabis, propterea quod non potes uuum pilum album aut

nigrum facere. Sed erit sermo vester est est, non non: quod

autem his adiungitur, ex raalo proficiscitur. Ex bis iam colligo,

ubi Cbristianis iurandum et uon iurandum sit, ad hunc modum.

1. Matth. V. et Jac. V. Christus Christianis oninino non

iurandum praecipit, antiquorumque iurandi autoritatem omuem
tttque consuetudinem toUit.^
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2. At ChristuB ipse oinsqne Apostolus Paulus tarnen iion

.soiucl leguutur iurivsoe, nuni igitui* nliud faciunt, quam Domiuus

Christus praecipit? Absit.

3. Videndnm est igitur, quo nomine iurent ipsi et qua

causa omnino non iuraudum esse praecipiat.

4. Nusquam vero iurasse leguntur, ubi non vel gloriae

Dei praecipue vel charitatis, necessitatis, utilitatis proximi

retulerit uiagnopere. Ergo et hoc pacto eorum exemplo

Clinstiaui iurare non modo possunt, sed et debent, imo ita

inraudo beue agunt: Atque hoc iurandi modo omuis autiqnorum

autoritas cousuetudoque firmatur. Et beati omnes qui iuraut

in eo. Itera: qui iurat proximo suo et non decipit etc. Ita

intoUige et locum Hebr. VI. etiam iuxta phrasin suam.

(). Ubi igitur Dei gloriae vel charitatis etc. non retulerit,

Christiani omnino iurare non debent iuxta Christi praeceptum

Matth. V. et Jacob. V. Sed erunt verba eorum: eat est:

uon non.

7. Ubi auteui nostra modo interest, darum neque Dei

gloriae, iicqne charitatis etc. iuteresse.

8. Proinde ubi nostra modo interest, ut non iuremus

omnino, praecepit Christus Matth. V. et Jac. V- Sed ut est

est, non uon respondeamus tantummodo.

9. Jam in hoc meo n^ocio me (et laicum, cuiusmodi

iurameiito pracstando spiritualibus non est astrictus: et capti-

vum, cuius inconsuetum iusiuraudum omnibus suspectum , imo

ut meudacium risui est) iurare, tantum mea refert, nempe ut

hinic carcerem evadam, quemadmodum domini haereticae pra-

vitatis iuquisitores iam uon semel fassi sunt, scilicet me, uisi

hoc iuramentum (tainetsi inconsuetum et ridiculum) praestem,

non posse evadere.

10. Igitur in hac re non est mihi iurandum, si modo

non velim adversus Domini nostri Jesu Christi praeceptum

agere, quod non faciam, donec ipse mihi sua gratia (sine qua

nihil boni possumus) adfuerit, etiamsi moriendum sit mihi.

11. Quia Deo m^is oportet obedire, quam hominibos.

Act. V.

12. Complexio omnium superiomm.

Ubi mea modo retulerit, veritatem citra iusiurandum

iuxta Domini Christi praeceptum Matth. V. et Jacob. V.
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propalam et ingenue fateri debeo. At ubi Dei gloriae vel

charitatis proximi interfuerit, eandem iareiarando aMrmare

nusquam debeo recusare Christi eiusque Apostoli exemplo.

Atqne boc modo iiuperium imperatoriae Ma., regna suis r^bus,

regioues suis priucipibus, cives sao magistratui iuraut, et vice

veraa etc. Item captivi remissi iurant etc.

Haec sunt, vir optime, quae ad meam propositionem

uegativam probandam, tametsi id iure non debni, qaoniam tuam
tuorumque fuerit mihi neganti afGrmativam veatram probare,

tamen in medium Domini nostri Jesu Christi gratia a£Perenda

putavi: inter quae siquid ad synceram int^amqne Christi

doctrinam coUatum minus bene dictum sit, ut id ipsxuu saltem

breviusculis indices, rogo, et ego hoc ipsum quamprimnm

letractare etiam in omnium hominum obtntu non verebor.

Postremum tua dignatio pro colophone suis litteris addit:

Quodsi in istis tibi acquievero, te uou gravandum per singalos

articulos errorem meum mihi indicare et in primis refeilere

protestationem , quam ad mearum respousionnm calcem adie-

cerim, id quod t<' facturum et in coUoquio coram ultro recepisti.

Verum quoniam in istis urgentibus me cum rerum argumenti«

tum omnium multo maxime scripturis divinis tibi acquiescere

uequaquam potui, proiiide te quoque negocii istnd non subi-

turum nonnihil metuo. Attamen miris modis istiusmodi, quam
promittebas, confutatiouem videre mihi luberet: modo tantum

paulo gravior pauloque magis, quam istac ipsa, e divinis

litteris roborata confirmataque fuerit. Consilium fuit te prae-

venieudi atque sexceutis canonicarum scripturarum locis meam
protestationem confirmandi, quod quidem consilium mihi uoudum
Cliristi favore mutatuni est, si modo vos ad eandem refellendam

prodieritis perrexeritisqne. Mementote saltem Christi oves et

Ecclesiam Christi vocem tantum audire : alienorijm igitur vocem

non audire non modo, sed ne uovisse quidem imo fugere ab

eis. Mementote et illius, quod Servator apud Matthaeum

iutonat: Frustra me colunt doceutes doctrinaa et maudata homi-

num. Itidem: Omnis plantatio, quam non plautavit pater

mens caelestis, eradicabitur. lu Christo Jesu felicissime vale,

cuius gratiam, misericordiam et pacem ut omnibus, ita tibi

imprimis opto. Gratia Domini nostri Jesu Christi sit cum
omnibus vobis, Amen. Itenun vale, ac patrem illum nostrum
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Ciielestcm ora, ut is ad sui nominis sanctificatiouem uos iii

syncera fide Christi et charitate non simulata in dies iiiagis

HC magie augescere faciat, et ad fiiiein usque perseverantes

servet: id quod fortiter per ipsius gratiam aperamus. Ex
carcere, ipsis Joban. Babtistae feriis M. D. XXVIIT.

Haec ut primura pellegeris, ea fidelitate, qua tibi scripsi,

ttliis fidelibus quibaslibet conimunica coramendaque, et - quic-

quid tuo nomine et apud Dominum fratreraque nostrura

Oliristuni et apiid bomines potero, iu eo me habeto vel para-

tissimum. Id auteni te cum tuis mea causa operam dare

praecipue cupio, ut haec mea tragoedia, cuius actio ultra
'

inodura omnem moremque longa diutumaque est, vel comoediae,

vel tragoediae, qnamhrevissime id fieri poterit, finem exitumqui

niiiiciscatur snum. Nam ego, patris coelestis ac Doraiui nostro

Jesu Christi gratia, in utrunque paratna, seu fateri Christum

seu certiie occumbere morti. Venite igitur per Christum rogo,

venilc nie doctum ex cauonicis literis, ostensum errorem menm,

quem tantwpere iactatis. Christi ovis sum, tametai omnimn

minima, coutemptissima humilUmaque, tamen Christi ovis sum,

unde unius Christi vocem andire gestio.

Adolphus Ciarenbach

Cliristi nomine captivus.

JESVS EMMANVEL.

@cnbf^rcilien Don ^bolf (Battnlai^,

btt neitlii^ jn Mit Verbrannt mtht, aui bm ©cföugui^

nef^riclien na btu c^nofirbigen S3ater Srnbcr Sio^ann tion

kittipt, 3J{önd) jn Mh aui bem ^rebigerortcn, über einige

^rtifel hti Glaubens.

!(({(, bi( gottftßg Ubtn »odtn in S^it^

3itfu, ittüffot SStrfolflung" Uiken.

!üem frommen Öefet.

^affe guten SKut^, »et Du auc^ feift, ber üDu S^tifto

bt<^ jugefagt tjaft. ßr, ber atterwac^jamfte $irte öetla§t ©eine
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^eerbe uid;t. gut fo grofjev Sönig uub 5lriunH5^ator , in ,beffcn

^aub bte Jpetjen ber Könige finb, wirb feine ©otbaten mit letd^tcv

ÜJiü^e befd^ü^en. ß8 fd^abet i^ueu roeber Job, nodf Reinigungen,

nod^ S3anbe. (5« mögen bie @o|5^iften fd^tt>ä|en, ei mögen bic

falfd^en S^eologcu i^re Stimme ergeben, i»ä^renb bie ©ottlofen bia

auf ben legten SRann ju ®runbe ge^eu, wirb (S^riftu8 regieren, ja

fo, regiert unb trium|5^iert er fc^on in feineu Slut^eugen. Unter »elc^cu

ber fe^r ru^miüürbige ^err 2lboIf ßlarenbac^ J"gleic^ tnit feinem ®c=

uoffen Reter bon glifteben foroo^ im ^eben al8 im Sterben au«

bem Heerlager feine« Äöuige8 tapfer ftreitenb ben @ieg babon

getragen ^at. !Deffen too^r^aft d^riftlid^e« ^erj !ann man au«

folgenbem ©riefe, toelc^en er, wenngleich einem geinbe ber SSJo^r^eit,

boc^ in fe^r befc^eibener SSJeife gefc^rieben ^at, tennen unb liebe«

lernen. 23erne^nit benfelben ba^er mit freubigem @ei[te, mtb eü

gereue bic^ nic^t, na^ bem ©eif|5iele jene« beinem ^errn unb ^eilanb

burc^ beffeu @nabe nac^jua^men. ßebe loo^I.

Seiner G^rtuürben , bem SSater unb ©ruber Oo^ann toou

Äier8|5e, RrebigenniJnc^ ju Söln.

3efu8 ßmmanuel.

^eil bon S^rifto, bem $)erm über 2(ße. ©roßen unb ungc«

meinen iDant ftatte ic^ !Deinet toert^en Rerfou ai, bere^nmgöioür-

biger unb meufc^eufreunblic^er üJiann (bärgelten tann id^ in ber

(äf5egentoart nid^, tpeS^alb S^riftu«, ber aüe« bermag, bergelten

möge), toeil !Du !Dir meinettoißen fo biel SJiü^e gegeben ^aft, ber

ic^ in SJerad^tuug unb SHebrigteit im 3iamen (S^rifti um S^rifti

wiüen, H)ie ein @^af, tuel^ea jur Schlachtung beftifttmt ift, gefangen

geilten werbe. !Denn !Dn jeigft, bag !Du einen beträd^tlid^en J^eil

beiber Jeftamente bon ^teuem anfgefc^Iagen ^aft auger ber übrigen

Slrbeit, bie Du auf 2)nr^fic^t bev SBerle ber ®ett>ä^r8männcr unb

auf bie STbfaffung !Deine8 Schreiben« »erwanbt ^aft. 3ebod^ ^ur

Sad^e, 3«™ ©rften ^anbclft !I)n auf »ielen Seiten nic^ta anbere«

ab, als bag !Du betueifeft, bag nid^t jebea Sc&wBren bou @ott ber-

boten fei, toa8 i^ niemals gelängnet i)ait, ta idf oielme^r- »on

2(nfang meine« Jrauerf^iel« an offen unb frei biefe» in ©egenwart

Stü. $)o^tt>ürben unb öffentlich uub )jribatim, t»ie biefc» (Suer ©rief

au^ gcftel^t, 6e^flU|)tet unb betannt I;abe, bag ba« Sd^mÖren erlaubt

fei, »0 baffelOe fid^ auf bie @^re ©otteö ober auf bie 8iebe be«

9fäd^fteu bcjie^c. Söoju bient e« ba^er, lieber SOiaun, fo oiel SOiü^e

bergeblid^ unter fo »ielen unb 'großen ©ef^äftigungen, burd^ t»e((^e
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3)u nid^t bloß täglich foubern ftünbüd^ in Knfrrud^ genommen btft,

aujutuenben unb i»ie mau ju fageu i)flegt, ba« Stbgemad^te nod;

einmal Oorjune^men.

@obann, nad^bem ed eubUci^ jur ©ad^e fontmt, nämltd^ ^u
betoeifen ttiüft, bag ein ©efangener in feiner ^viöatfad^e fd^iobren muffe,

oevtierft Du flSnjIici^ unb in bem @tabe bie Partie, ba§ id^ aHein

barau«, menn nid^t« anbete« mir ju ®ebote ftänbe, ben ffleloei«

entnehmen Ibnnte, ba§ ic^ in biefer ©ad^e ^ur gibe«teiftun8 nid^t

»evbunben fei. SBeit fotd^e« alfo ein burd^gebitbeter Ideologe nic^t

betoeifen fann (»ie au« Deinen ©d^riften fonnenllar für bie ?luf»

mcrffamen ^eroorge^t) »er h)trb e«, fage id^, läugnen lönnen,

ba§ e« etoa« frioote« fei? 6« fte^t fd^Ied^t um eine ©ad^e, »etd^e

öou ben tüd^tigften '^erfonen nid^t oorgenommen unb be^anbelt »»erben

fann. Denn juerft, ba Du ba« Dir »orgenommene J^ema ju be«

tueifen unternimmft, bemü^eft Du Did^ mid^ jene fd^mu^ige unb

fd^änblid^e ©elbftliebe ju lehren, ein Saftet, wetd^e« aud^ bie

beffeten $)eiben »etabfd^eut ^aben, gegen" bie ganje ^eilige ©d^rift,

toetd^e ja nid^t« anber« te^tt, al« baß »ir bie Siebe ju 'nn« felbft

baran geben unb un« ju ber Siebe ®ott«« ftärlen foüen? '^a9

lannft Du nid^t löugnen, l»enn Du jene« einige ^aitpt »on un«

allen Sefum S^riftum ^örft, ba er fd^reibt: Du foüft lieben ben

^errn Deinen ®ott oou gonjem $)eräen, »on gonjer @eete, »on

ganjem ®emüt^ unb au« aßen Säften unb Deinen Üiäd^ften, al«

Did^ felbft. On biefen jtveien (Geboten fanget ba« ganje @efe^ unb

bie '^ro^j^eten. SEBenn aber bie Siebe ju ®ott oon ganzem $)cr3en,

lion ganzer ©ee(e, «on ganzem ®emttt^ unb au« allen beinen

Äräften fein toirb, fo »irb »on ber ©elbfttiebe nid^t« übrig bleiben

n>a« betfelbe $)err g^riftu« an einem anbem Drte mit anbetn ©orten

fotgenbermagen auSf^jrid^t: SBer mir — fo fagt @r, — nad^folgen

toiü, ber »erläugne fid^ felbft, unb ne^me fein Äteuj auf fid^ täglid^

unb folge mir nad^. Darauf ge^t aud^ ba« SBort ^auü an bie

?Hömer: Unfer feiner lebt i^m fetber unb unfer feiner frirbt i^m

fetber, leben »ir, fo leben »ir bem ^errn, fterben toir, fo fterben

wir bem f)emi. Die« in ber Äürje fomeit e« \iöf auf ®ott ben

3ltler^bd^ften bejie^t. Sal un« nun ben 'Jtäc^ften in'« 3(uge fäffen:

Du fottft beinen IRäd^ften lieben al« bid^ felbft. $ier »ägt unb

fd^ä^t unb mißt er bie' Siebe be« 3iäc^ften nac^ ber Selbftliebe, ober

nad^ ber Sle^nlid^feit ber Siebe, tucld^e ber SDJenfd^ gegen fid^ felbft

^at; benn er fagt nid^t, bu foüft bid^ felbft lieben toie ben Siäd^ften,
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fonberit, bit foUft beit ^fJäd^ften Itcben, tote bi^ felbft. Sie aber

fiebft bit bid^ felbft? Snbem bu alle« «S^äblid^e imb ©ibcrtuättigc

auf ieflli^e Seife ablueifeft, meibeft imb flie^ft, alle« aber, \x>ai

3?ortl)ciI unb 9Jit|jeit bringt, auf jcglid^e SBeife erftrebft unb beut-

felben no^jogft unb inbetn b«, »ie mou fagt, mit $ätiben unb

Sfißctt bic^ betiiü^ft, e« g« er^rtlten. 3u attetn btefem fu^ft bu ba«

beine. (Sic^e, fo foüft bu ben 5ZSd^fteti lieben, nfimtid^, bap bti aüe«

@d;äbfic^e unb i^in SBibcrmävtige aitf jeglid^e Seife in
.
feinem

'Flamen obtoeifeft, »ernteibeft unb ffiebft, unb ebenfo aüe«, toa« SSor»

t^eil uub g^n^en bringt, auf jeglid^e Seife für i^n begc^reft, fuci^eft

unb mit ollen ^-üften bic^ bemii^ft, bo| er e« erlange. Senn bu

bo« tl^uft, mu§t bu nott;n)enbig bie Selbftliebe bei ®eite fe^eii. @o
tpcit ift« babon entfernt, bo|| bie @etbfttiebe oorgefd^rieben fei, oteI=

tne^r eö ift oorgefd^rieben, bog ic^ jni^ ni c^t liebe. X)amit

bu aber nic^t fogeft, bie« fei oou mir erbid^tet ober erbotet, fo ^Bre

jenen 3fpofteI oou !Jorfu8, ber nic^t bloß on einer ©teile gleic^fam

jufommeufoffenber ttnb für3er, ober noc^ bemfetben Sinn baä ÖJebot

©otteä crftärt, roenu er \px\dft: SJieinonb fuc^e bo« ©eine, fonbern

brt«, tPrt« be« 3lnbem ift. Sbenfo: Segtic^er fe^ ntc^t ouf ba«

Seine, fojtbern bo«, n>o« be« 3ljtbern ift. Sbenfo: Ser ben

'Jfläd^ften liebt, ber :^üt ba« Ö}efe| erfüllet. Unb bomtt bte« fo

beutlic^ ol« mögfid^ erfc^eine, beftötigen toir e« burc^ S&e\\pieU au«

beiben JJeftomenten. $ot JDiofe«, jene« SBorbilb ß^^rifti, bo« Seilte

gefud^t, at« er begel^rte oon ®ott an« bem önd^ be« ßeben« getilgt

5u »erben, uut bo« ^eil be« ißolfe« willen? $ot ber $err ßi^riftu«

fid^ unb bo« Seine gefuc^t, n>el^er, bo er boc^ ber otlmöc^tige $evr

unb felbft ®ott »or, für un« üJienfd^ geworben ift, ein ftned^t Aller,

ein ?^luc^ unb ber ßlenbefte oon allen? Sie^e, fo befiehlt er an«

bei Sol^onne«, bo§ totr itn« untereinonber lieben: 9llfo liebt eud^,

fprid^t @r, untereinonber, »ie tc^ eud^ geliebet i)aie. ^ot enbttd^

jener Stpoftel ^aulit« bo« Seine im Stuge gelobt unb gefuc^t, ol«

er begehrte, oerbanut ju fein für feine SBertoonbten bte Suben? 3ft

au« oCcnt biefem uoc^ nic^t Ilor, mo« ber Stpoftet on bte ßoriut^er

fd^retbt, nämlic^: 3)ie Siebe fuc^t itic^t ba« 3^re? 3ft e«, fage ic^,

noc^ nid^t bölltg flar, baß bo« nod^ ntd^t SC^eologeu feien bo« ift,

bie ba fuc^en, Wo« ®otte« ift, fonbent änt]^ro})ologen (bamit td^ inic^

injwtfd^en ein wenig ber griec^ifc^en @^5roc^e bebienej bo« ift

iIWeitfd^en»et«^eit fuc^enbe, bie ber SWeimtng finb, bog Setbftliebe

bie eigentliche i^iebe fei? 3)entt wo« ^at bie rechte Siebe mit ber
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©etbftfiebe gemein? gernev, toenn ein üWenfd^ au« ?iebe |icl^ fettift

lieben lann, fo barf aüäf bie 8iebe ba« 9^ve fu(i^en. ffienn |ie

aber ba8 3^re fud^en barf, |o toivb fie aud^ bi8i»eilen ba8 3^re

fud^en (unb e« muß, i»ie Du felbft o^ne @(^eu ^ittjufügft, bev üWeuft^

ftd^ fetbft lieben, ja fogat ftd^ fetbft me^r liebeti, al8 ben iWad^ften).

Die Siebe fud^t otfo bae 9^re, unb bie 8iebe fud^t nid^t ba« 3^te.

83on biefen beiben ©ä^en ift einet öon beibeu falfd^, »eil fie ftd^

totbetf<)red^eti. SBenn ober bet ©ofe „bie Siebe fnd^t nid^t bo» 3^re"

»a^t ift, fo ift bet ©ofe folfd^ „bie Siebe fnd^t ba8 O^te." ©ie^ft

Du »0^1, beftet SWaun, bo^ nton uid^t. ouf ivflcnb eine ®eife

fd^etjen batf mit gUttfid^en Slu8f<)tüd^eu? unb ba^ mau fte nid^t

onbetö bte^en botf, ol8 toie fie liegen? ©onft »uitb e« gefd^e^en,

ba^ bcrjenige, »eld^et fie miöbraud^t, öon i^neu fetbft bet gtcßten

©otttoftgleit angellagt, gejwnngen »itb, jrt>ei einanbet »Ibexf^jted^enbe

©tuubfä^e ju gleid^et 3eit {voai aut^ bei ben ©o^J^iftcn ben gtbßten

©d^int^f btingt) an}mte^meu. Durd^ bicfed SOtittel a(fo (isthoc

medio), Wenn itgenb ettoai fatfd^ unb bet Se^te Stjtiftt unb bet

Sl^joftel ganj unb gat loibetf^Jtec^enb ift, famtft Du mit ali

einem Saien unb (befangenen nid^t nut nid^t bereifen, ba^ id^ in

einet ^riöatfad^e fd^wijten muffe, fonbetn Du berteifeft gctabe in

biefet ©ad^e auf öietfod^e SSJeife, ba^ bet Sib nid^t geleiftet ju »etben

btaud^t. ©enn bn abet om ©d^Iu^ fagft, aud^ bie Siebe oevjange ei, fo ift

ba0 falfd^. Denn biefeS @tb fd^koöten ift ganj uugeh>ö^nlid^, unb tveil

ei Bon einem ©efangenen in feinet eigenen ©ad^e gefotbert »itb,

aud^ bet ffielt »etbäd^tig, gefc^toeige ben (S^ttftenmenfd^en; jo fogat

bet Äaifet mit ben ©einigen lad^t übet einen fold^en ®b, ol8 eine

Süge unb tüm^ft (»ie man fid^ auöbtücft) bie 9iofe batübet. 3lbet

betgleid^en ju t^un, toai aUen oetbäd^tig, unb füt eine Süge gehalten

»irb, ba8 ^ei^t bie Siebe ftatf oette|en; man batf alfo nid^t fagen, ei

oetlange e« bie Siebe. ©a8 Du übrigen« anfü^rft »om Sib bet 9Jer=

läumbung, unb übet 9ieinigung oom böfen @etüd^t, bringt nid^t« ju

Sege, ot« ba§ für beii ®b ber 5JerIäumbung bei ben leid^tfinuig

proceffirenben unb im ©taube ber Stci^eit oot ^etid^t ^anbelnbeii

»OH bem Saifet im »ietten ©tief bet Onftitutionen unb im 9Jed^t8=

bud^e (b. ff. bem corpus juris) eine ©träfe feftgefe^t »otben ift.

Uttb id^ fann nid^t butd^ einen fold^en @ib mid^ oom btffeu @etü(^t

teinigeti, bo et bem 33etbad^te unterliegt. SWoge berjeuige mid^ »om

bijfcu ©erüd^te befreien, bet bie« nad^ bem 9ted^te t^un mn^. Der»

jenige aber ift ted^tlid^ baju oet^jflid^tet, ber mit butd^ feine auferft
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ujttoevfd^ämteit Vügeit baffelbe erjeuöt iiat, i»a« bev .f)en; fe^« uitb

vid^teu mciie^). (Subtid^, baf fold^e Srt öoii Stben ben (Sänften »cn

(Sl)vifto »erboten unb biefe nid^t ^u (elften fmb, n>iU id^ mit menif^en

unb tuv.ien Säßen uub äwf'^'nmenfaffungen au« ß^riftt Se^re jeigen.

©eil 3)u c« mir neuti^ im Qde\px'däft »erneinteft, fo fd^reibe i^

junäc()ft Borger bie ©orte G^tifti felbft, au« twctd^en bei Setoei« ge--

liefert juurbe, au« bem fünften tSa^jttel be« SÄatt^äu« ab, bamit e8

eiuleuc^tenb fei, ivie id^ nid^t ettoa«, ba« falfd^ ift, borgebrad^t ifobe.

ßl^rifti ©orte finb aber nad^ ber Ueberfcßmtg be» Sraamu« folgenbe.

3^r ^abt gehört, baß ju ben Sitten gefogt ift „bu foüft nid^t falf«^

fc^jcören, fonbern bu foUft bem ^>crm, Jca« bu gefd^n>oren ^aft, Ratten."

3d^ aber fage eud^: „3^r foüt gouj uub gor nid^t fd^rtören, iocber

bei bem ^immel, benu er ift ®otte« 2:^ron, nod^ bei ber (5rbe,

beun fie ift fein 55«&fd^eme(, nod^ bei Serufalem, benu fie ift eine«

großen ftönig« Stobt, äud^ foUft bu nid^t bei beinern |>au)>te

fd^tcSreu, t»ei( bu oud^ fein ein}ige« $oar h)eiß ober fd^ivorj ma^en

lonnft. 3tber eure Siebe fei ja, ja, nein, nein, »a« ^tnjugefügt wirb,

lommt au« bem Uebel." $ierou« folgere i^, »o bie S^riften fd^toören

uub nid^t fd^mören foüen, ouf folgenbe 2öeife. *)

3)ie« ift e«, befter ÜÄonn, ö)o« id^ jum Seweife mwner

gegent^eiügen 9e^u))tuug, obgleid^ id^ red^tlid^ nid^t baju berbimben

biu, ba e« Deine unb ber ©einigen Sod^e n>or mir gegen meine

Sinrebe ben <)ofitiben Settei« ^u Uefem, benuod^ burd^ bie Owabe

unfere« $ertn 3efu (S^rifti borbringen ju muffen geglaubt \)aie.

Sdf bitte, »enn bei Sergleid^ung mit ber reinen unb »oßlommenen

-Se^re (S^rifti etwa« tteniger ougemeffen gefogt fein foüte, baß Du
bie« mit einigen SBorten »enigften« anjeigcft, unb td^ »erbe mic^

nid^t fd^euen, aI«bottn bie« fobalb a(« möglich ju toiberrufen, fei c«

oud^ bor beu ^ugen oUer Sl'^enfd^en. (Snblid^ bemerlt (Sn>. (S^r>

tüiirben am @c^Iuffe i^re« ©d^reiben« (an mid^) : ©enn id^ in biefen

Diugen Dir ©enüge get^on ^obe, fo befc^toere e« Did^ nic^t,

') aiaxtabaii bejie^t fK^ ^itr n»a^rf<^einti(^ auf bieSfuttagen txi 2fi«fal

Xrip, wtüit er in txm ißtx\fix aliS unocrfd^mte Sügcn 6c)<i($n(t. Strgl-

aue acta.

) ü'j folgen hierauf fSninitlid^ 12 >5Ä(}t, bie in 6eni oor^iu mitge»

t^eiften ©riefe Elaren6ac63 an&topreiiS in beutfd&er Sprach gtge^en fmb. ffiir'

(rtlfen fie beS^tb ^ier i« ber Ueberfeljung beS 2(^rei6enä an Somberd^ wg
inbem wii auf bie obige @te((e ^imoetfen. .
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In bcn cinjelnen Slrtifein mmmi Orrt^um mir nitjiijetfleu, 1008 ^Dii

ju t^un üüäf im ®ef)3rä'c^e in meiner Ö^egenftart ani freien ©tüdeii

übernommen ^aft. üDa läf ober in btefen ^Dingen I)iv fein ©euitgc

t^un fonnte, inbem einerfetW bie fac^Iid^en Oriinbe, onbrerfeitö nccfc

»iel me^r bie göttlichen ©d^riften mic^ brängten, fc fürchte idb

gleid^erwetfe, ba§ oud^ üDu jenem ©ef^äfte bld^ nid^t befoubcr«i

mtterjie^en »erbeft. 3ebo(^ »iirbe e« mic^ ouf bcfcnbere SBcije

freuen, »en« iäf üDeine SBibcrIegnng, ivie jDu e« in 3lu«fi(^t fteHteft,

fe^en fcnnte, mir bo^ fie ettt>a« gewichtiger, unb me^r ol« biöfjer

mit ben göttlichen Schriften geftörft unb befeftigt toavc. 5D?ein ?tnn

»or, jDir juoor p fommen, unb meine ^roteftaticn au« ^unberteu

»on ©teilen ber cononifi^en Schriften ju bcftiitigcn, n>elc^en ^(au

id^ burc^ bie ®unft ßljrifti ncc^ nic^t oufgegebeu ^obe, ivenn i^r «ur

JU SBiberlegnng berfelbeu ^eröortreten unb fortfahren würbet.

©cbenfet »enigften« baran, ba^ bie ©c^afe nnb bie Slird^e

S^rifti aud^ allein ß^rifti ©timme ^ören, nnb baß fie ber anberen

©timme nic^t nur nid^t Ijörc«, fonbcru nid^t einmal fenucn, ja öor

berfelbeu fliegen, ©ebenfet and^ beffeu, wa« ber ^eilanb bei ü)?att^ciu«

betont: SSergebtid^ biencn mir, ttjetd^e it\)Vtn unb Gebote ber

ÜWenfd^en »orbringen. Sbciffatl«: Site '^flansnng, bie mein ^imm«

lifdljer 3jater nid^t ge^jftaujt ^at, foü oHdgcrottet »erben. Ücbc \wi)l

in ber fetigftcn SBcife in ß^rifto 3efn, beffen ®nabe, S3arm^cr,vgfeit

unb ^rieben id^ tt)ic Stilen, fo öor Stilen I)ir anwttnfd^e. I)ie @nobc

uufcre« §crm Oefu CS^rifti fei mit eudb ?lllen 3lmen. 9?od^mat«

lebe koo^t utib Intte unfern ^imntltfd^eu Sßcttet, ba^ er jur Heiligung

feine? 5)famen« uu« in bem redeten ©laubew ö^rtfti nnb in ungc^eud^elter

i'iebe tägtidlj je me^r unb me^r toad^feu taffe, unb un« biö jnm

Gnbe ftanb^aft erhalte, tt>a« tt)ir burd^ ©eine ®nabe fräftigli* hoffen.

«u« bcm ©efängni«, am gefttage 3o^«nne« be« laufer«») 1528.

SäJenu I)u bie« »or^r burd^gelcfen ^aft, fo t^eile c8 mit bem

iBertrouen, mit njcld^em id^ e« I)ir gcfd^rieben ^abe, anbcrn ©laubigen

mit, unb em^)fe^le e«, unb iva« id^ für üDid^ fottjo^t bei uuferm

Jperrn unb trüber G^riftu« unb bei ben 3Kenfd^en »crmag, barin

tjaltc Du mid^ für gan^ bereitwillig. üDarum ober wüufd^e id^, baß

Du unb bie Dciuigen Did^ meiuetwegen bcmii^en möc^teft, bamit

bie« mein Jraucrfpiet, beffen 33erl)aublung über alte« Ü)?a6 tmb

') hiermit ifi iticfit tcr Oktfiittofl ber («cbuvt bc-3 ^i'^'i"»«^ l24, Juni)

foiibtvn bot (äcbenttag bei lobcä (.29. äugufl) gemeint. -
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gegen aQe ®itte (angtviertg unb langbauerttb ift, fobalb e« nur ge-

jd^e^en fann, fei ei ein ftö^Iid^e«, fei e* ein traurige«, ßnbe unt

3(u«gong getoinne. üDcnn id^ bin burci^ bte @nabc be« ^itnmUfcf»eu

SJater« unb unfcteö ^errn 3efu G^riftt ju Leibern bereit, fei ei

ß^riftnm jw bcfcnnen, ober bcnt fidleren JTobe an^ctmjufaüe«. 3d)

bitte bo^er, fommt mit ß^rifto, fommt nttd^ ju belehren an* ben

canonifd^en ®d^rtftcn unb meinen 3rrt^um anjujetgen, oon bem i^r

fo biet Slnf^ebcn« mad^t. ß^rtfti ©c^af bin td^, obgleich unter

aßen ba* flciiiftc, bcrac^tetfte unb geringfte, aber t(^ bin bod^ (S^rifti

®d^af, we«^olb id^ bc8 einigen ß^rtftuö Stimme ju ^ören mi(^ rü^tne.

3lboIf eiarenbad^

®efangener im 9?omen S^rtfti

3efue Immanuel.

(Etlautetnbe iBemetkungen ^u ben beiben obigen

St^tifien.

1.

5Die Slufflnbung ber juerftfte^enben ©d^rift tft eine toefentlt^e

öeretd^erung unferer bt«^crigen Äenntuiö ber erften ebongcHfc^en

^etoegungen am Jiicberrl^ein, in benen bie jwei ü)törH^rer äbolf

eiarenbad^ »on Süttring^aufen bei ßenuej) unb ^eter glieftebeu au»

bem gleid^uamigen 3)orfe bei Sein eine bebeutcnbe Äclte fpielten.

®ie enthält juerft ben (ttrf))ritnglid^ latcinifd^ abgefaßten) änllageaft

bc» fui-fürftl. (ßlnifd^cn gt«cal Oo^ann Ixiif gegen gliefteben in einer

bentfd^en Ueberfe^ung, »orin bie bon bicfem bor bem 3ltquifition8

gerid^tc ert^eittcu 3(nttt)orten al« einjelne 3tn!Iage))unfte angegeben

hjerben, SBä^rcnb über g-Iieftcben bieder anßer ber Sttoä^ttung unb

furjen G^araftcriftif in ber |)aa))tfd^r{ft über ßlavenbac^ (^iftori oon

Slbolff ßlarenbad^ »nb lißetcr gUjfteben, vuie fte ju Solu öffenttid^ ju

^uloer berbraut finb) fo gut wie 3Zid^te befauut getocfen, tritt un«

je^t }um erften iälai« bie ^crfSnlid^feit be« SDianne« al« einer felb

ftänbigcu reform atorifd^en ürfd^einung entgegen; bie biä^erigen Stnftd^ten
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ioerben toefeittfid^ berichtigt imb crjänjt. G« ift ein eutfrf;iebeufc

3eitflni« t>on bcr ^ingobc imb beut lobe^mutl; ciiicö iöetciincv« ouo

bem Jpelbenjeitaltcr ber beutfd^en SRefovniotion, bcr rftdfit^talo« aud-

fagt, »a« feine Ueberjcugung ift, tt>oI toiffenb, ba§ feine Snttoovteu

iljm ben lob bringen, (ärft jefet fönnen tuir mit urtobüc^er Sic^cr^

^eit be^au^jten, bag bie eoangefifc^e kixäft mit üoücm a^-c^te fic^

übet brei Oa^r^miberte anf 3-fiefteben al« i^ren Älutjeugen berufen

^at. 3!)a Glorenbac^ ber befanutere uub ältere ber beiben SDiärti^rer

ift, \aii man bisher 3-Kefteben eigetitlii^ nur ali aWitgenoffen feiner

Seiben «nb feine« lobe« an; ba« obige Sftenftüt! »irft nun ein

^ffle« i^id^t and^ anf bie ®e^(ifiäfte be«. Sefeteren, ber me^r ali brcl

SD?onate früher oerl)oftet »ar nnb »ietteic^t ein ganje« 3a^r long

cor ßlarenbad^ iu bem fc^auerlic^en ÖJeföngni« be« er.^ifc^öflifc^cn

(3}ret>eu an«ge^oIten ^at, bi« beibe ocm 21. 3an. 1529 an ba«

©efängni« nnb beffeit i^ciben t^eilten. 6« erutPglid^t ferner bo6

Slftenftüd eine genauere G^aratteriftif iJIiefteben«; er ift mel;r aggreffi»

mtb ^)roooelcrenb, oou ocrn^eretu entfc^Ioffen fein Scben ^injugeben

;

ßlarenbad^ benimmt fic^ oorfic^tiger, beiounener, aufang« au8h>eid(>eub,

aber im gortgaug bc8 langtpicrigcu '^roceffe« reift er immer me^r

bem aJiärt^rcrt^um entgegen.

3n ber bejeid^neten $)am)tf(^rift über ßlorenbac^* tocrbcn bei

ber Grjä^Iung über Jlieftfben an jtoei Steüea gebrucfte acta über

benfelben aufgeführt. Die eine bcrfelben ift folgenbc: „1527 im

iS^inftmouat ift ^etrii«, geboren in einem Dorf gl^fteben genannt im

i'anb oon (Siilic^ nic^t n>eit oon Göln licgenb, gen ßöln bcr 3)?einung

tommen (»ie ba« bie SIcta flärlic^ anjeigen) bie ©emeinbe

ju unterrichten unb lehren ben rechten 2Beg jnr ©eligfeit" u.
f.

to.

Darauf »erben nac^ ber (irjä^Iung oon feiner SJer^aftung mehrere

^^ntn)ortcn angegeben, bie aud^ in obigem 'j(nf(ageaft enthalten finb:

„Diefe unb bergleic^en S(ut»ort (bie Dann in ben äcteu »eit-

leuftig begriffen) u.
f.

»." ülaä} biefeu Stufü^ruugeu fc^eint

ee, bag »ir in ber oorliegeuben Schrift bie bejeic^neteu Slcta (Slie-

ftebeu« ^aben, obgleid^ e« immerhin möglich ift, bap biefelben aud^

iu einer bcfcnberen Sd^rift erfd^ienen.

Da« Slfteuftüd felbft ift jebeöfaU ö au6 beu erfteu

iOiouateu bc« Oa^reä 1528. Der 3(uflageaft ift uemlic^

gerichtet au bie beiben Äe^ermeifter, beu bifd^Pflic^en Ouquifitor

'^truolb von Ion gern uub ben ^>äpftlicbcn Ouquifitor Wotfrib
oou 3 i 1 1 r a t, bcr jugleicb aucf; 3uquifiter für He l'aube bc« Jper^og«
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gegen aüt ®ttte langiviedß uitb langbauernb tft, fobalb ti nur f^t^

ft^e^en lann, fei c« ein fvö^Iit^e«, fei e* ein traurige«, ßnbe unb

3(u«8ang gewinne. Jtenn iäf bin burt^ bie @nabe be« ^immlifc^eit

SJatei-« unb unfcre« ^errn 3efu G^rifti jn ©eibem bereit, fei e«

S^riftum ju betenncn, eber bent fieberen 2ebe an^eimjufaüen. 3<^

bitte ba^r, fommt mit S^rifto, fommt miäf ju bete^ren au» ben

canonifc^en Sd^riftcn unb meinen 3rrt^um anju,)eigen, t>0R bem t^r

fo »iel Slnfl;cbcn« maä)t. ß^rifti ©t^of bin iti^, obglei^ unter

allen ba* fleiitfte, »evac^tetfte unb geringfte, aber id) bin boc^ ßl;rifti

St^af, >»e«^rt(b ic^ bes einigen St;riftu8 ©timme ju preu mic^ rü^me.

Slbotf eUrenbat^
©efangenev im 9?ameu S^rifti

3efnd @mmanuet.

(Erlötttetnbe ßtnmkm^tn ^tt ben beibeu obigen

^(^rifJett.

u

Die aufflnbung ber juerftfte^enben ©d^rift ift eine wefejtttiti^e

JiBereic^erjmg unferer bi«^erigen Äenntni« ber erften e»angclifc^cu

Seujegungen am 9iieberr^etn, in benen bie jwei Söiärt^rer 3tboIf

eiareubat^ üen Süttrtng^aufen bei Senue)) unb ^eter glieftebeu au«

bem gleichnamigen Dorfe bei SSln eine bebeutenbe Äolle f))ielten.

Sie entl;ält juerft ben (urfjjrünglit^ lateinif(^ abgefaßten) Änllageaft

bc« furfürftl. fölnift^en ifi«cal 3o^ann Xx^p gegen gliefteben in einer

bentft^en Ueberfe^ung, worin bie »on biefem cor bem 3n<|Hifition«

geritzte ertl;eilten Stnftvorten al« einjelne Stnflagepunfte angegeben

»erben. SBä^renb über glieftebcn bi«^er außer ber ertefl^nung unb

furjen ß^örafteriftif in ber $au^>tft^rift über Slarenbat^ ($iftori »on

äbolff Slarenbad^ bub sßctcr gl^fteben, toie fle ju 68ln öffentlich ju

^utoer öerbvant finb) fo gut wie i)ltt^t8 befannt gcrtefeu, tritt un»

je(5t jum erften Maie bie ^erfönlic^feit be« 9)Janne« al« einer felb

ftänbtgeu referinatorift^en iSvfc^einung entgegen; bie bia^erigen anflehten
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»erben tcefentlic^ berichtigt iiitb crgäuäL G« ift. ein eittfd^iebeiir?

3eugni8 Dctt ber Eingabe unb bcm lobe^mut^ ciuce öefcuitcv« (ms<

bem Jpelbenjeitaltcr ber beutjd^en 9ieformation, bcr rfidfit^tSlo« ait«-

fagt, Iva« feine Ueberjeugung ift, vdoI toiffenb, ba§ feine Slnttoorten

i^m ben SEcb bringen. Srft iefet tonnen mir mit urfnnblid^cr Sicher-

^eit be^au^ten, ba§ bie ebangelifd^e Äir^e mit üoücm SRc^te fidf»

übet brei Oa^t^mtberte auf gliefteben al8 i^ren Slutieugen berufen

i)at. Da Glarenba^ ber befanntcre unb ältere bcr beiben ajiärt^rer

ift, fal} man bisher gfiffteben eigentlid^ nur afö SKitgenoff^n feiner

Seiben unb feine« lobe« an; ba« obige äftenftiirf n>irft nun ein

ijtüei Si^t an^ auf bie ®ef^i^te bc3. Se^teren, ber me^r al8 brei

2)Jonate früt^er ocrj^aftet toax «nb üieüei^t ein ganje« ^ai)x (ang

cor ßlarenba^ in bem fc^anerlic^cn ÖSefängniö be8 cr,:ibif^i>fKf^rn

®re»>en aufgehalten ^at, bi« beibe oom 21. 3an. 1529 an ba«

©eföngniö unb beffen ÜJciben t^eilten. S8 ermSgli^t ferner ba«

Sittenftüct eine genauere G^aratteriftit glieftcbenä; er ift me^r aggreffiv

unb ^rooocietcnb, oou »orn^eretn entfc^loffeu fein Seben ^in^ngebcuj

Glarenba^ benimmt fi^ borfi(^tiger, befonnener, oufangö auen>eid^enb,

ober im goftgang beö (angtoierigcu 'ißroceffeS reift er immer mc^r

bem SOiärt^rcrt^nm entgegen.

3u ber bejei^neten ^aujjtfc^rift über Glarenbad^* »erben bei

ber Srjä^Inng über Jliefteben an jtoei Stellen gebrucfte Sicta über

benfelben aufgeführt Die eine betfelben ift folgenbc: „1527 im

(S^riftmonat ift ^etruö, geboren in einem Dorf givftebeu genannt im

i'anb oou (i5n(i^ nid^t toeit bon ßö(n licgeub, gen ßiJtn bcr ÜJfeinung

foramen (»ie ba« bie Stcta ttärü^ aujeigen) bie ©emeiube

jn nntcrric^tcn unb (e^reu beu regten Seg jnr ©eligtcit" u.
f.

to.

Darauf ivcrbcn iiadf ber (ätjä^Iuug oon feiner 35er:^aftnng mehrere

5(tttivorten angegeben, bie ancf; in obigem Jlntlageaft ent^attni finb:

„Diefe u»b berglei^en ?tntn>ort (bie Dann in ben äcten n>eit=

Icnftig begriffen) u.
f. n>." "ülaöf biefeu 3(nfü^nwgen fd^eint

eö, ba§ toir in ber bortiegenben S^rift bie bejei(^neten Sfcta fiüt'

ftebcu« ^aben, obgleich eö immerhin möglid^ ift, boß biefelbcn auöf

in einer bcfonbcren Sd^rift etf^ienen.

'S:)ai Slttenftücf fclbft ift icbeöfaU 8 au« beu erften

iDIouaten bcö 3a^re8 1528. Der 3(ut(agcaft ift nemüd^

gerichtet an bie bcibcn Äcjjcrmcifter, ben bifd^üfüd^en Onquifitor

'^trnolb pon S^ongcrn unb beu f>äpftUcbcn 3nqnifitor Öotfrib
oon 3't'i^'>^ tcrjugleid) ciud; 3uquifitor für tic l'aube be« ^erjog«



144

äarl »on ®elbent \vav. S5et ber 'ßvoccbur gegen ben om 3. 8[j)rlf

1528 »er^aftetcn ßlorcuBad^, bie 19. ÜlJat bcgnmt, (ommt ©otfrib

gar nid^t me^r ale Onqiitfitor öor, fonbern c« ift bereit« ber berühmte

t(;omtfttfd^e !f(;eoIcgc Stonrab Söütn, ^rior be« Doinim(oner=

floftcr« ju StLHn, an beffcn Stelle getreten, ©otfrib, ebenfoü« Dominik

faner ju tbin, »ertooltcte bo« 3lmt nod^ bem om 27. Oan. 1527

»erftorbencn (jäpftfic^eu 3nqmfitor Oatob Jpod^ftratcn »o^rfd^etnltcb

nur ^5rp»tfortfc^, bi« Äößtn feine Smennnng erhielt, äu« bicfer

fittjen SBirffnnifeit bc«fclben ift ei ertlärlid^, bo§ fein 5)tome, fon>eit

bi« je^t bctannt, nur in obigem äftcnftüS genannt n>irb. *) SCßcttn

übrigen« bie Onfcription in ber ÄSIner Uni»erfitcit«matri(et »om

27. Sept. 1473 „Gotfridus beer de Zittert ad artes iuraWt et

solvit" fid^ ouf biefcn f|)ätcren Onquifitor bejie^en follte, fo toürbe

fein 35eiid^n)inben im 3a^r 1528, fei e« burd^ ben Job ober 3(mt»=

niebcricgung, um fo eljer erfiörlid^ fein, inbem er ot«bonn jebe«foU«

in einem Alfter »on minbcften« 70 Oa^ren geftonben ^oben mü§te

Der jweite $ou|Jtt^eit ber Drucffd^rift befielt in ben beiben

©riefen »on Oo^onn ÄIp|jrei« unb Stbotf Slarenbod^, »on benen ber

crftere »a^rjc^eintic^ im iJoufe be« Sluguft 1528 on« bem !Dpmge=

fängui«, ber Ic^terc bolb borouf »iellcid^t jit Anfang 'Bept. unb än>or

ou« bem ©efängni« auf ber (S^ren^5forte gefd^rteben ift. (Do« erfte

ÖJcfängni« (Starenbod^« rtor ouf bem gronfent^urm om W^ein, bo«

bo« jtoeite onf bem 6nttibert8t^incm, bo« brittc auf ber S^ren^forte,

bo« »ierte unb tefete im @re»enfeüer ouf ber ©anbtoule). Slfo^5rei«

fd^rieb ben S3rief urf))rüngtid^ tateinifd^ ; berfetbe tourbe ober bei bem

großen Ontercffe, rtctd^e« mon on ben ©efongcnen na^m, flberfe^t

unb in SStn fc^on »or bem Drude »erbreitet. Da über bo« geben

unb ben S^ob be« $to|>rei« mond^e irrige 9(ngoben fd^on bo(b nod^

fetner Einrichtung trabitieiieß geworben finb,' fo fteßen toir einige au«

»erfd^iebenen Queßen entnommene B^Mflniff« jufommen, tpeld^e n>efcnt'

(id^e ©erid^tigungen entgolten.

3o^onn Äto))rei« ift ju öottro|) in bem f. g. SJeft Äedfing'

^oufen geboren unb ;^ot »on I5I8 bi« I52I j« SDIn ftubiert. On

. >) Su-3 biefer 3:$atfad)c, bag bie Snquifltion btä ^T}Dgti)uni3 (Setbtrn

ftc^ in Ä3fit btfanb, empfängt eint ©tttte in 8ut^t3 iBrief an ben ®dbti|(^n

tuangeltfc^n Qkfangtnen @tep^n Qmtli (iüt^txi «irttfe »on be SBette 111,

327) ein U6{TTafd)tn^d Sic^t: Vidi themata tua, q^uae ab istis porcis Colo-

nieuaibug foede sunt conculcatii. 3)iefeT bii^x nnertUirt gebliebene i6nef

l'ut^rt ifl um fo ntethoiltbigcr, aU ä fafl ju b«r|c(beu 3«it ge[(i^riebcn wutbe,

tsD (itetfrib SDn 3>tt^<>t ali ^nquifitor fungierte, n£mlic^ 26. '3)lai 1528.



bev ü)iatvifet ift er ciuäefc^riebcn: 1518 Muius, Dominus Johanneä

Klopryss de Reeklinchusen ud artes iuravit et solvit. ßfarcnbad^

l;ntte bnmal« icin Uni»erfität«ftiibiuin (1514—l-'in) bereit« feit einem

3at?re öollenbct. Slbet man bavf barau« ntc^t fc^Iieöen, ba§ Stojjrei«

in feinem l^eben«alter öier Oa^re jünger flett>efen fei; benn ba«

^räbifat dominus, ba« i^m gegeben tt>itb (ba«fetbe erfc^eint übet»

I;anpt nur au«na^ni««)eife), läßt baranf fc^fiegen, baß et in einem

reiferen Slltet ba« Stubium begonnen ^aii. 3Ini 27. 2)iai 1521

ivntrbc er unter 3lrnclb »on SlBejet aKagiftet. 3n bem liber facuitat.

artium ®. 141, tt>o bic« »erseid^net ftet;t, ^at eine ettua« fpötere

§anb ^injngefügt postea factus catabaptista et exustus iu Popels-

dorp, ein iöett>et« iote fc^on balb nad^ bet f)inri(^tung fid^ bie

richtige Äunbe »ertorcn ^ot. 35on 1524 bi« 1528 finben h)ir Stop»

tei« in »ctfc^iebenen urfunblic^ nac^jutt>etfenben Steliungen al« SJicar

am 9neberr^ein in SSJefet unb ber ^Kätje biefer Stabt, SSJö^tenb

Ülaniibaäf bort al« Sontector ftanb (1522— 23), toor er jtt>ei

Ü)?onate fang SJicar an ber SDiatenaftrc^e, 1524 ift er SJtcot ju

öi«n(^, unb in ben fofgenben Oa^ren nimmt er biefelbe ©teile in

^überic^ ein unb jtt>or unter bem ©c^u^e be« ber SReformotion ge=

neigten Pfarrer« f)crmann önijft (^euft). 3n Silberid^ fc^Iiegt er

eine ^eimüc^e @^c, nimmt ben (»a^rfc^einlic^ äweimaf öon SlBefct

öertriebcnen) ßonrector Starcnbac^ auf, »on öüberid^ ani iuirb bic

cöangetifc^e Seaegung in 2öefet geleitet. 3tu« biefer ^e'xt t^eitcn

toir ein merfwürbige« urfunblic^e« ^^"flni« mit. 3u einer nid;t

batiertcn, ober au« ben swanjiger 3a^ren ftammenben 3?cttj be«

Dfficiolat« jn .Tanten l^eigt e«: ^err §ermnnu, '^Jnftor ju öüberi^,

ift mit ber [«tl^erifc^en Secte behaftet, begünftigt bie Sut^eroner, I)at

einen ßopellan, ber nicOt bloß ein wahrer Sut^eroner,

fonbern feJbft ein ßnt^er ift, ^at fic^ getoeigert unfere

a}?anbate au«jnfü^ren unb ^at uac^ unb nac^' anbere nic^t«n>itrbtge

Sachen begangen u.
f.

tt>. Sloprei« »erfor übrigen« fc^on 1527

feine Stelle »egeu feiner S^e unb feiner eöongetifc^en Se^re, öevblieb

aber junöc^ft in Süberic^, too feine 5rau ein f)au« befag «nb er

bei ben (Sintool^nern »ie oud^ bei bem Pfarrer fe^r beliebt toor.

3öäl)reub feiner SSJirIfamfeit in Sübcrid^ würbe Ätojjrei« einmol »or

bo« 3nquifition«geric^t in Slöln geftellt, unb benahm fid^ babci

fd^tt>ac^. 8l(« er 1528 jum jtoeiten Ttai ba^tn citirt würbe, be-

gleitete i^n ßJarenbad^, ber mittlerweile »on 1520 bi« 1527 aJ«

•prioatle^rer fic^ ju 0«nabrücf aufgehalten ^atte, bann in fein Öergifd^e«

10
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iÖatertaiib jurüdgcfcl^vt, ciiev und) bort oevfotgt »uovben \\>ax. SIavett=

bad) flietiji mit i'xi in beit <Baal tei ©erteilte* unb ermahnte feine«

Srennb „^tig", bie 333a^vf;eit nid^t ju oertängnen. ÖJIeid^ nad^ ber

iyev^anbtung werben Deibc üev^aftet, Sto})rei8 ntö (Äetftfic^er luirb

in tai Domgefüngni« (unmittelbar am Dom gelegen, bor einigen

3aljren abgebrochen), (itarenbad^, ber feine Söei^e cm})fartgen ^attc,

ttjirb auf ben J^ranfent^urm geführt. 3?om Domgcfängni« au« ^at

jener ben ©rief an ßlarcnbac^ gefc^rieben, teetc^er unö ben ÜKamt

in feiner frifci^en eeangetifc^en -©egeiftemiig rec^t anfd;antid; barfteflt.

3Bir f(>nnen nac^ bicfer ?robc »not bcgrc;ifen, »rie Ätofreiä fic^ iiberaü,

»DO er auftrat, einer großen ?o})HtarttSt eifreuen burfte, inbcm feine

®aie entfc^iebcn bie 3?ott«berebfamfeit ift. Seiber fehlte i^m f})äter

ber befonnene ÜJfentor unb Seiter. Sr »ourbe in ber iRenia^r^noAt

1529 burc^ gabritinö, ben bon Sittenberg nad^ Äötn gefommcneii

Öe^rer ber ^ebräifc^en S^rad^e, befreit unb flo^ nad^ 3Baffenberg im

3titic^fd^fn, tt>o ber 3)roft SBeruer »on '^atonb mand^en bertviebenen

ebangeüfc^en ^rebigem ein 9If^t bot. Dort bereiteten fid^ bie

ejcentrifd^en anaba})tiftifd^en $Rid()tJiugen bor, bie f)5äter in 3)?ünfter

jum botlen 9(n8brn^ famen. Dicfe älMrffamfeit beö Äloprei« jn

SBaffenbetg unb 3)?ünfter ift burd^ fein auöfü^rti^c» pünü^ei -öe-

fenntni« (bon Üiiefert, 9}?ünfterfd6e Urfuubeufammtnng I, leibcr mit

maud^eu Sefefe^tem, ebiert), inSbefonbcre aber burc^ bie Darfteßtmg

bon ßornetiu« in feiuem 3BerTe über ben 9Kiiufterf(^en Wufftanb

fo befannt geteorben, baß n>tr ^ier bariiber teegge^en fönnen. ÄIo})=

reis ift ein Öeteei« bafür, tt>ie ebte geiftige Einlagen unb ^errlic^e

@aben, tecnn bie redete ©efonnenf^cit unb SiÜid^ternlKtt fe^It, ber-

berbtic^e SSJege einfd^fagen fönnen.

33Jir berid^ten nod^ über feine §inrid^tung, bie am 1. ^ebr.

1535 ju -örii^t (2 ^Stunben bon Äöln) ftottgefunben l^at. ®r tt>ar,

otö einer ber ?ro)jbeten, bon 9JJitnfte1r audgefeubet njorben unb

gtücflid^ burd^ baö |)eer ber ®etagernben ^inburd^ gefangt, Juurbe

aber 1534 an bemlageber 11000 Jungfrauen juSSarenborf gefangen.

Sllad) bem öerid^t ber Dortmunber Dominifanerd^ronif trug er babei

eine Slcibnng bon ®eibe. öifdbof jjran? bon IDJünftcr fanbte ifjn

feinem 2anbe*^errn, bem (Svjbifc^of ^ermann bon J?öln, al8 „toUi-

fommene» ®efd^enf", n>te bie ß^roniften fagen. "Jiad^bem er einige

3eit in Srü^t gefongen gefeffen batte, ivnrbe er bafelbft bcrbrannt.

@» ift unö ein ©tief be8 lilmann @rabiu8 (geteiJ^ntid^ a Fossn

genannt) an (Sraamuö d. d. 3. 5ebr. 1535 aufbehalten (BusuLer
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Spicileg. XVI pg. XV.), iDorin bic lefetfu SdigcJtJblidc »ou .tIo))rci«

Sefc^rieSen finb: „Stm läge tior bein ®cburt«fefte ber reine« 3un'g=

frou (olfo oin 1. ivebr. 1535) ift einer »on ben SJorfänt^fern ber

äßiebcrtäiifer unter ber JfutöritSt unfere« Qrjbifc^of« na^e bei ber

•Stobt (Äöln) lebenbig berbrannt loorben. 2((* er öon bera genfer

auf ben Scheiterhaufen geführt h)urbe, fprac^ er: Od^ fage bir ©ont
I)imm(iftf;er S3ater, ba§ bo* ^id^t biefe« läge« mir erf^irnen ift,

an bera e« mir ju Iljeil werben föll, biefe» fieiben unb btefe Strafe

andjufte^rt. 9Hd ber Sd^eiter^aufen ougejütibet n>ar, rief er au8:

„35ater, in beine ^änbe befe^I id^ meinen @eift." ^ei ber

Ucbcreinfttmmung be« Datum« mit ber Urfunbe bei ^Jiiefert faun fein

3ii>eifel obrtalten, bo§ ber autesignanns Anabaptista fein onberer

ift alä Sloprei«, ber fünf 3nl?re fpäter alä fein greunb iSIarenbad^

unb al« ^liefteben ben lob in ben 3-Iamrae« gefnnben ^at.

1)0« Stnttoortfd^reiben ßlorenbad^ä au ÄIo})rei« ift jiemlid^

glei^jeitig mit bem loteinifc^ abgefaßten Schreiben, besfetbeu an

ben ^eifi^er be« 3nquifition«geric^t«, ben ©omimfaner 3ot;amt

äUmberd^ bon äier«^>e. 3u aßen 33er:^öreu mit ben Üte^ermeiftern

nömli^ t;attc fid^ ßlorenbdc^ entfd^ieben geweigert, in feiner Sad^e

^iix fd^tDören, U)e«§alb bie Onquifitoren in ber Sßer^^anbluug am
27. 3uli 1528 ouf ber (S§ren)>forte bie antworten be« Slngeflogten

auf 79 gefteHte grogen o^nc borl^er geleifteten Sib be«felben ent=

gegennal^men unb prototodieren ließen. 35er ebeugenonnte 3o^onu

atomber^ erbot fid^ om Sd^Iuffe be« SSer^ör« nod^ ju Seporotöer=

§anb(ungen mit (£(arenbo^, bie namentlid^ ben }u (eifteuben (£tb

betrofen. 2lu« bem oben obgebrucften loteinifc^en Sd^reibeu Sloren»

boc^« an 9tomberc^ öom 29. Sfuguft 1528 (Epistola Adolphi

Ciarenbach nuper Coloniae exusti e vinculia scripta ad R. P.

F. Joannen! Kirspensem Monachum Coloniensem praedicatorii

ordinia de quibusdam fidei articulis s. 1. et a. 8. @. 4") ge^t

l^erbor, baß ber üegtere fid^ oud^ fd^riftlid^ an Sloreubo^ gewonbt

unb benöeweiä ju führen gefud^t '^otte, baß biejer ben ßib leiften bürfe.

^m Sd^tuffe feiner ?{ntnjort hierauf bringt nun Slarenboc^ biqelben

\m'il\ Sö^e über ben ®b oor, bie in ber oben beröffentlid^ten Sd^rift

entgolten finb. 3tu« biefen ©riinben ^olte id^ bafür, boß ber ©rief

an ÄIo<>rei« im Saufe be« 3luguft ober f})äteften« ju Stnfang Se<>-'

tember 1528 gefd^riebcn ift.

5)er SDrucf ber brei obigen Stftenftüdc erfolgte §8d^ft roaifx^

fc^einlid^ nod^ im Saufe be« 3a^re« 1528 »nb j»por in «öln felbft.

10*
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Item iuro puriter et promitto, quod nuUam praedictarum

hsieresiuin seu scuudalorum errorum aut aliani qualeincunque

hacreeini tenebo, credam aut alios docebo, nee instruam ali-

queiu ad adhaerendum Martino Luthero aut complicibus eius,

iiec libros Martini aut aliorum, qni eideni manifeste adhaereiit,

scienter habebo. Sed contrarias praedictorum articulorum

veritates nunc profiteor, affinno et assero et in futurum pro

viribus meis defensabo.

Item iuro et promitto me compariturum personaliter

coram vobis iudieibus, quandoeunque ad hoc citatus seu vocatns

fuero, et quod civitatem Oolouiensem ante acceptam sententiam

non exibo.

Item iuro et per haec sancta evaugelia promitto, quod

puenitentiaui per vos iudices priiefatos mihi iuiungendani pro

erroribus praemissis fideliter adiuiplendam acceptare uon recu-

sabo, neque ei in aliquo contraveniam, sed poenitentiam illam

(nisi mecuni per vos iudices dispensatum fuerit) pro viribus

adim2)lebo. Postremo iuro et per haec sancta evangeha coutestor,

quod, si contra praemissa iurata et abiurata aut promissa seu

contra aliquod e >rum (id quod Deus avertat) in futurum fecero

aut commisero, protinus haben volo pro relapso, et dum id

legitime constiterit, poeuas relapsi de iure debitas subire, sie

me Deus adiuvet et haec sacrosaucta evangelia." ')

ß« ift ein öewetö ber großen ©tanb^afttgfeit nub Sonfequciij

6Iatenboc^>«, baß er fotc^^ctt ober aliiiUtc^en Stb entfc^teben geüjeigett

unb feine Onquifitoreu genöt^igt ^at, l'on t^ter ^oi'betung abjufte^en.

3>te ^erau^gatc be« .©riefe« an >Romberd^ erfolgte erft nac^

ber §tnrt(^tung (5kren6ac^», oteUeid)t lui @j)ätja'^t 1529 ober ju

Jlnfang 1530.') üOierlttürbigenDetfe öat firf; um fctefetbc 3fit 9iom*

') 3lu3 bet iSefitift SSepttbutgä oom Q. 1ü;5;J: „Sit bit l^oc^gelt^rttn

»Ott SBÖn, 3)etto«ä itt btt ©ott^tt itnb Ät^ttmcijiet , btn 35octot Stttjart

äBe^trburg be$ ^gftioeiä ^albttt atä tintn Unglattbtgtit utntit^eitt unb Der»

botnpt ^6en" u. f. to. ®tnaxitxtd über bitft mtttioiirbige @a(^ f. btt »ttty,

ab'^ttbtungtn jut granlfutttt 9leformation§gef(^t(^te, gtaiiffurt 1872, @. 106 ff.

») (Sä fn* "o4 brti (Sjemplart beü Sintdeö uac()roeiüfant, }u aSolftU'

bütttt, lübiitgen unb 9Jütnbetg. äu'3 ber SBivgteidjniig betfetben ergibt ft*,

b«6 t8 äroei üerf(^itbtnt nber jitmli^ gteidjjeitigt Drucft ftiib, unb jioar, mit

ntt and attbern gtei($jeitigtn trft^en, auä ber Offtcin beS bcrü^ntttn 5ic(ni[c^n

3)rucfträ 3o§ann ®ottr.
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inä) felbft über bicfe ^cvauögabc auajjcftJvoc^en in folgeitbcr Stelle

eine« Slufja^ci: „Apologia Jo. Romberch Kyrspeii. theologi et

verbi Del praeconis de constaatiH evaugelizantimn et fortnua

Chi-isti" (gerichtet an ben Ideologen üHcnfing unb bcv »on 9tombevc^

toeranftaüeteit Sammlung ber Serie 2öim|>ina8 „Farrago miscel-

laneomm Conradi Wimpina a Fagis. Coloniae apud Jo. Soterem.

annoMDXXXl" einüevicibt) fol. 36a: Poasem tibi mirds forsan

tragoedias nai-rare de his, quae aliquando a viginti quiu-
q u e annis (qnaudo primum accepi hoc muuus) ob id perpessus

sum quod verbum Dei syncere absque ulla adulteratioue im-

perterritus et intrepide praedicaverim , nisi et hoc ipsani

iirrogautiae meae deputaudum vererer. Atqui tu ex apologüs

meis de hac re perdiscere quiveris innoceutiam meam. Noii

luoveariü igitur, quaeso, si me elatum, tnmidntn, snperbuui,

arrogantem, ambitiosum, humanae laudis et honoris percupidnni,

ceu umnia propter homines facientein, traduci audias. Sunt

euim, qui mea non omnia boni consulant, causantes verbum

Christi sermonibus mei» adulterari: quales illi suut, qui nie

hostem veritatis proscribunt, quod non sum assensns quibusdam

ob haeresim iucineratis, *) quos ipsi tarnen niartyres vocant

in prologo epistolae ad me ex ergastulo scriptae,

quam nuper excudendam proc,urar unt, ut pro multia

beneficiis ex pietate expensis huiusmodi retulerim iniuriam loco

gratitudinis
,
quod oves errautes ad orile reducere voluisscm:

atqui horum hominnm favilius est pati iudicium quam prorsus

ilecliuare.

lieber ben ^erauegeber be* Stiefe« fünnen wir, ba auc^

JHombevc^ 9ltemanben nennt, feine beftimntte ißermut^nng äuBem.

iWöglic^ ift e«, baB ber ^umamftifd|i gebilbete 9tec^t«gele^rte 3o^ann

V'uttH>iu« ju Äbln, bev Schiller unb 5«unb be« X)td|iter8 $ennann

) ^itr tiKT^u offenbar (fUtitnbac^ unb i|rl>cfte)xn bcjcic^uet unb bei

ißiief tti erfieien ex carcere ad monachum Kyi-spensem angegeben. I£in

genaues 2)atuin füi bau Sif^iiien bedfetben (aitn fieitic^ auS bei obigen %n^

fü^ruug nic^t gewonnen nKibeii. !!)te Jlpologie Viomberc^ , aüdft fie enthält,

i^ nidit buttert, n)ä^renb bie i^r oorausge^enbe Äb^nblung de subiecto ot

diguitate theologiae ooni 31. Ott. 1580, bie Sovrebe ber ganjen iSaninitung

ber SBerte Sintpinaü decinio tertio Kalendis Aprilis 1531 botiert ifl. Sir

{»nueu Dietteiibt baraus entnehmen, bag bie epistola jcDetifattä Dor bem Ott.

1530 erfc^ienen i|t.
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53ufdjiu« unb bcv j^rcimb §ere«bac^«, i^n »fr8ffentli*t ^at. 3Bir

bcfi^en nämlidj ton ?um^tu* einen »crttpfflic^en ©rief, bcr eine

felbftftänbtjie, »on ber befannten Steloticu unab^äuflifle unb btefctbc

ergättjenbe Grjäljluncj über bte Einrichtung ber beibeu 9D?ärt^rer

entljält, jwei läge mä) ber tataftro^j^e gejArieben (abfd^riftü* in

ber reichen ©imlerfc^en 33rieffammhtng jn 3i*^t^/ nnbollftanbig

herausgegeben in ^. §. |)ottinger? Histor. eccles. N. T. Saec. XVL
P. II, 1665, @. 553 ff.), tBorin ä^nlid^e lieberjeiigungen, w>te in

bcr 5yon"ebe jur Vln«gabe be« ©riefe« bon ßlarenbad^ , fid^ tintfc

geben. 35oc^ fann auc^ Wcr^arb SBefterburg ober ein anbercr

Jrennb Slarenbac!^« , bercn ^nifl in Köln nid^t gering toar, bic

93er8ffenttic^nng beforgt ^aben.

2Ö0* ben ©ontinifaner üo^ann JRoin bereif bon Sier«^e
betrifft, fo ift über biefen tnerfttjnrbigen SOiann nod^ toentg jnfamnicu=

l^äugenbc« mitgetljeilt tuorbcn. @ctne bebeutettbe I^ätigtcit für ben

alten @(anben al« Uutberrität?le^rer unb '^rebigcr in Äöln, fein

flamnicnber Gifcr für bie riSmifdje Äir^e, feine ungemein rege

frfjriftfteUerifdje SBirffamfeit, bie einen »oüt^cnben ^a^ gegen ?ut^er

unb bcffctt SReforniation jeigt, bic fittlicl^c JRein^eit feine« SBanbet«,

3Ißc« bie«gSbc ber röinifc^en Äircl^e ba* $Rec^t, ben im Sifer für

biefelbc ftd; bcrjc^rcnben 3)Jßnc^ olss eine l^rcr Säulen am Si^ein

jn bctrad;ten, »veutt nic^)t ber rät^felljafte 3ln«gang- feine« ücben«

unb feine 53e5eid;uung al8 ?ut^craner itn 3nbej; ber tserbotenen

©üd;er i^n ol« ein berntaten- noc^ nic^t gebeutete« 'Problem ber

batcrlänbifc^en ®efd^id;te jur 3eit ber {Reformation ^infteüten. 3)emt

e« ift möglich, bof? JRomberc^, bcffen SBut^ gegen Öut^er unb bie

übrigen 3ieforntatorcn über ein Sa^r^c^nt ^inburc^ feine ©ränjen

fantite, boci^ jule^t an« einetn fc^naubenben -Saulu« ein glaubenber

^auln« geworben ift. Ou biefem J^aße würbe get»i| bcr ©c^eiter^

Raufen feine« ^nquifiten Slarenbad; nnb beffen aWärttjrerfrcnbigfeit

bor unb im lobe »ott me^r ober minbcr entf<]^eibenbem (Jinflug

getoefen fein.

15oc^ »ie bem and^ fei, toir lenten tjiermit bie Slufmertfamfeit

ber gorfc^er auf biefen Sßann, inbem wir bie un« befannt getoorbenen

X)aten über feine Scbcn8gefc!^ic^te iufammcnftcflen.

3o^ann 9?ombcrc^ würbe geboren auf bem ^ofe SRomberc^

bei Siere^e, einem {Rieden in Seftfaleu, na^e an ber (SJränje te«

ehemaligen |)erjogt^um« 53erg, in rauher gebirgiger ^kgenb. Sein

35ater ifk% §orft; ben Jiameu Stomberc^, fo wie tirf<>enfi« na^nt er
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ton feinen ^etmaWorten an. 35ie 3"t f""^'-" ®c6uvt lä^t \\d) nid^t

floiau beftintmeu, iebeSfalt« fanb biq'el6e ntd^t fv^ter, al« 1485 ftatt,

ba er um 1505 ober 1506 in ben 35omtnifanerorbcn ju Äßln ein=

getreten ift.

iJiefer ftanb bamal« unter bem überioiegenben ©nftut bc«

befannten Oacob ^od^ft raten, »oeld^er im 3a^r 1507 nac^ bem

SCobe be« ©eroatinö SBandel jrnn '^Jrior be« Sont>ente ju ÄBIn

entä^It würbe. Slud^ JRomberci^, u»te feine f(^on früher in ben

Orben getretenen ©enoffen ©ernljarb »on önfeenburg mtb

jCtlman ©meling »on ©iegbnrg, njurbe ber Sd^ilbtrSger ^oä}-

ftratena, namentltd^ in bem großen unb langtoiertgen ^roceffe bc'?

Se^teren gegen 5Keud;Iin. ©o »urb? 5Romberd^ 1514 öon §od^

fhraten nad^ ®^>eier gefd^idt, um bort cor ®erid^t feine 'Sa6)i ju

ccrtreten, aber hjegen ungenügenber SJoHmad^ten abgeiuiefen, 3(ttf

bem ®euera(ca^}itel bcö !t)ominifanerorbenö 5U 9?ea|3e[ ju ^fingften

1515 tourbe befd^loffen, baß 9?omberd^ fid^ 5um t^eologifc^en Vebrer

an ber llnioerfttät ju tßtn au«bilben foüe. ') 9lber Dörfer ging er

in Angelegenheiten feine« ^rior« ^od^ftrateu mä) 5Rom, ivo er mit

?e^terem eine ä^itlanö awf ^f« 3lu8gaug be« '^roceffe« wartete. 3n

bem ^aüaft be« cinflußreid^en ßarbinal« ©rimani ju 5Rom, njo

ber bcutf^e SOiönd^ tagelang auf änbienj warten mußte, faßte 9tom»

berd^ ben "^lau jur Verausgabe einer 3)inemonit, luoju er fd^on in

T'eutf^lanb JU SBln unb jtoar wol bnrd^ bie begeiftemben Sßorträge

be« Otaliener« '^eter öon JRacenna 3(nregung ermatten l;atte. 9lu^

fam JKomber^ mit bem f^>ätern ®egner ßut^er«, mit S^Ioefter

^rterin«, unb aubern aWännern in ©erü^rung. 35ev Orben«9eneral

beftimmte hierauf, baß WomBerd^ in Bologna Ideologie ftubiere,

»0 berfdbe au^ 3 Oa^re, cermut^ü^ con 1516 bi« 1510, »erblicb.

Ott ©otogtta trat 5Rontber^ ^mtSd^ft au« -Jlott) aU @d^riftftcHcv

auf, inbem bie für ba« ©tubium bewilligten ®clbcr au«blicben. 3m
Oa^re 1520 ^ing er nad^ SJenebig, bem bamaligeu Üiittcl^juntte ber

itaüenif^en SEt^^sogra^j^ie, um einige größere ®erfe, namentlid^ feine

SKnemotfif, *) fotoie einen Sommentar feine« )Drbcn«genoffen Sllbert be«

') SBir entnehmen bitfe unb bie fotgtnbtn Ängabtn au« b«n «orrebtn

btr »ä^renb bt« »ufent^tt« Somberd^ in Statten }u 95enebtg geb'ructten

Serie beffetben, fo wie ansJ btn fpätewn Schriften btfletbtn, btren gal^I p*
»entgflenS auf 20 belauft.

') Unter bem litel: Congcatorium Artificiose Memorie V. P(atris)

l'(ia(iis) Jounnis Komberch de Kyrspe, Begularie observantie predicatorie.
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®ro§cit ju 3(riftoteIe« ßt^tf '), bett Cemmentar bc« I^cma« oon
Sti^ititt jutn ^ricf a» bie JWöuicr, utib eine geogra|5^ifc^e 3trbcjt fcc«

iTuüiiifaitirö Sord;avb über ^aläfttiia *) ^erauSjugebcit. 3m \*aufc

bc« Oa^re« iö20 »urbe er »oit bem ^roctnital feine« Orben«, bcm
bctaunten (Sbcr^arb »on (Siebe, tveidfex ju ijranffurt am Maiu
fclitcrt Siö ^atte, iiac^ 'tieutfc^Iaitb jurWcfflerufen.

I)te $Rü<ffe^r fc^ettit ober «tc^t fofort ftatt gefuitbeit ju ^aben,

bemt iRoiuberc^ felbft fagt 1531, er fei jefet tut je^nten 3a^rc au«

Otalicit jurücfgcfe^rt, aiic^ finben »»tr i^n erft im 3a^re 1523

in ber aJhtrifel bcr Äötaer Unicerfität infcribiert. ') SJieüeic^t

tcar ei luä^renb biefcr 3"t in ^aris, mo er tia<^ einer jiemlic^

gleic^jcitigeit 3iotij oiagister noster geworben ift. I)oc^ ift lefetcrc

'JJad^rit^t ba^in ju bef<^ränfen, ba§ er bloß jur 8icentiatentt>ürbe

gelaugt ift.

3u Äölti iDurbc er ^au^tfät^Iid^ gebraucht, uni beu ß»attge=

ü\dfin Öeftrebimgen iti biefer @tabt, fotoie über^au^t am 'iJJicberr^eitt

Onmium de memoria preccptiones aggregatim coniplectens- Opus Om-
nibus Theologis, predicatoribng et profussoribus, Juristis, iudicibug, pro-

curatoribus, advocatis et notariis, mediciB, philosophie, Ärtium liberalium

professoribiis, Inauper mercatoribus, nunciis et tabellariis pernecessariuiu.

— Iniprussum Venetiis in edibus Georgii de Rusoonibus in contrata

»ancti Paiitini die 9. Julii 1620 (%ationaftibt. ju ^riä).

') Venera D. Albert i Magni ex conventu Coloniensi fratrum

Predicatorum Ärchiprcbulis Ratisponensis, Sumini Philosophi ac praeclari

Sacru Theologie doctoris: Moralissima in £tliica Ärist. conimen-
taria: Per V. P. Je. Roinberch de Kyrspe — iam primum in lucem

cdita. — Sm ©djlag: Explicit über cominent«riorum clomini Alb. Magni

in Ethiuam Aristotelis per fratrera Joannem Bomberch Kyrspensem

de conventn Coloniensi miütia laboribus et diligentia quantam vires

suppetebaut correctus et emendatiiu. Arte autem et impensis heredum

quondam uobilis viri domini Octaviani Scoti civis et patritii Modoctiensis

ac socioruiii. Venetiis, impressus Anno post incarnatum sobolem

divinara vigcsiiuo quinqnie» centesinio supra millenun^ Die ultima

Aiigusti. (%uf btr (Seiiootfabibt. gn ^riS).

') Unttt btm Xittl; Veridica Terre sancte Regionumque finiti-

marum ac in eis mirabilium Descriptio, Nusquiim antehac impressa.

Joann. U. K. ^iiä txv Sibutuu^ au ben OtbcuSpi'ODinctat SbtT^aib uon

Sleot ei^Ut, biijj ^o^itu SHombttc^ uun ^ietäpt ber ^caudgebcr bitfes }u

Skitcbtfl gebtudttn SBtite^nS ijt. Sgl. Ijkmjtr, Annal. typogr. Vlll. p. 454

ÄBnigr. «ibt. ju «fttin).

^) 25. ^uui 1523: frater Johannes borst de Romberg ordinis pre-

dicatorii juravit ad theologiam et aolvit.
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unb in SJJeftfalca entjegenjutvetett, uitt er gab fi(^ biefev SGBirffamfeit

mit großer Stiiftrengung ^in. 311« üfabentifc^cr 3)occnt, al« 'prcbiger

auf ber taitjef, a(« @d;riftftcller unb ü(8 Slgettt ber tchicr I^cclogeu

an »erfc^iebeneu Orten ^at er eine erftaunlid^e Hjiitigfeit cwtwidelt,

in »etd^er 33ejie^ung nur ber gteic^jeitige üßtnorit, ber befannte

-JJicotau« ^erborti, mit JHemberd^ ju »ergteic^en ift, ber feit 1520

ebenfatt« in Sötn unb Umgegenb al« begeifterter Vertreter 5Hom«

auftrat. SGBä^renb bie Äanjet im Dom \a Äötu be« ÜJlinoriten ')

bom ttofter ju örü^I (2 ©tunbeu »on ttöln) übcrtaffeti tt>ar,

j)rebifltcn bie iDcminifauer, ba bie eigentnd;cu 'Pfarrer nur aus»

na^ni»»eife bie Saujel befticgen, in ben »crfc^iebeuen 'pfarrtirc^cu

fi'öln« mit fanatifc^cm (Sifer unb bebrc^ten unter anbern be« ecangefifc^

gefinnten (obwohl nic^t jur e»ange(ifd^en Sird^e übergetreten) 6cm»

t^ur ber 3)eutfd^en Orbeu«rttter ju Sötn, ben ®rafen ffiit^etm bon

Ofeuburg. 3)iefer ®raf Ofenburg, au« ber metbcrjtvcigten

gamilie biefe« •JRamen«, ift ebenfatt« eine metfwürbige örfc^einung

au« ben bewegten 3«*'^« ^et ^Reformation. Üiad^bem er bem Drben

ber beutfc^en 5Ritter 3a^rje^>nte taug im fernen 'Preußen gebieut, fam

er am Stbenb feine« Seben« — er fud^te Sut^er })erfi5n(ic^ auf*) —
wieber in feine r^einifc^e Jpeimat unb, ba« -Sd^wert mit ber j^eber

»ertaufd^nb, trat er in Äöln »cn 1525 bi« 1529 al# eifriger

Siäm})fet be« ecangefifc^en ®Iauben« auf. ') ß« fiub bcu i^m uod^

wenigfteu« je^n ©c^rifteu nac^jutoeifen, bie ber wol fiebjigiä^rige

(AJrei« »erfaßt l^at, »ä^yrenb bie Mlnet SC^ecIogen, wie ?(rno(b bcn

Scngetn unb bie ^rebigenncnc^e (unter bem Miauten be« befannten

ßoc^Iäu«) ©egenfd^riften lieferten.

'1 J)ie aJlinoriten ober, »it fle im übriBtn 3)tutfcl)lanb genoiiat

»iirttn, bit «arfüfitT (in ÄBtn Riegen fit bie SDiinrebrüber) fdjieben ftdj in

j»ei Jöauvtpfimme, in bie ConuentuaUn unb in bie Obferuanteu

(strictioris observantiae). i'e^tere ^tten i^r Sloper ju 43vii^t, i(|r i'rior

9}icotauä ^Tboin §ieU fit^ aber bamaU niei|l in JHIn auf, iw tx bei bei

fotTicierfaniilie 9lin(f ^beige unb miOtommne $(ufna§me fonb.

»"1 3fenburg »ar im Wo». 1519 bei l'ut^er. ^t. 8uti>er3 «rief an

»patntin »om 29. So». 1619 (be SSctte I. 369): Fwit mecum por noctem

et diem comes de Eisenbcrg domas Teutonicae, qiii milites istos ad-

duxerat, liberaliter agons, qui iustiit, nt te salutareni suo nomine.

'"i ,^(^ ^b, fo fagt ber örof, in aUen meinen «üc^n gefc^riebtu, bag

mir um beä ®touben>3 »iüen gerc*tfertigt unb oüein bnit^ (S^ri^ini feiig

«erben, unb ni(^t bnr^ bie Serf, bie wir boc^ auS ^fli^t g6ttlic^r Qkbote )u

t^un fc^ulbig finb."
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Gilt fel^r aiifd^aulid^e« Sitb biefer ßäm^fe ^at ®raf Ofcnburs

tn feinen ^eflen bie ^rebij^crmönd^c (jerid^tctcn ©d^viften ettttporfett.

„&n ^H-ebigcnnünd^ , fo fd^reibt er in einer ©d^rift »otn Qaffxt

1528 ober 1529 (a(fo jitr 3f't tier ®efangenfd^aft Slarenbai^«),

^at toiber mid^ 5u @t. älban gejjrebigt, id^ fei ein Äe^er um
meiner ^e^re heißen, njeld^e ic^ gern »tberrufen toollte. ^a» ifr

nit^t iilfo, benn id^ ei nie im SBiKen ße^abt, aud^ nie begehrt, fe

id^ bodf; nidbt« \)<ib ßefc^rieben benn ®otte« SBort. 35abri tpiö ic^

and^ bleiben mit göttlid^er ®nab unb ^ölf bi» jnm SnDe meine«

ßeben«, Joarnm foüt id^» benn »ibernifen? ©iefer gottlofe ÜWatra

nimmt nidbt in Sld^t, ba^ ber nja^r^aftige ®Iaube eine gffttfic^e

®nabe nnb ^immlifd^e ^'aft ift, o^ne »eld^e ®nabe ®Ptte« n>tr

nid^t« t^nu miJgen. Unb biefer SOiiJnd^ »erfte^t nid^t, ba^ o^ne bett

©lattbeu ®ott nid^t» gefaßt, unb »oa« o^ne bcn ®Iauben get^an

wirb, ba« ift ©flnbe. 35iefer SDiiJnd^ ^at aud^ jn ®t. älban ge=

^rebigt, ic^ fei ein gälfd^cr ber Sd^rift, unb ein S3erfü^rer ber

V!ente unb fprid^t, id^ f^ai »riber bie 9(nrufung ber »erftor&enen

^eiligen me^r benn 100 ©jjrttd^e an« ber ©d^rift genommen iinfc

oerfälfd^t. gr »oßte feinen So^f ju '^fanbe fteüen, id^ »erfte^e

berfelben feinen, aber biefer Tlänö) ^pvaö) ju bem 35oII, fte folften

ben nädf^ften 3^ag, fo er jjrcbigcn würbe, Joieber fommen, bann xooüte

er au« ber ©d^rift erweifen, ba§ man fd^ulbig ift, bie »erftorbenen

^eiligen anjurufen jur ©eligfeit. 6« lam »iel S3o(f« um SJunber

JU Wren, unb ba er feine ©orte foßte erWeifen, brad^t er beit

ffiiberfiun unb \ptaiif, e» ftünbe uid^t in ber ©d^rift auagebrüdt,

baj? man fd^nlbig fei, bie oerftorbenen" ^eiligen anjurufen, aber bie

®ele^rten oerftünben e« in ber ®Ioffe unb ©entenj. ©te^t e« aber

in göttüd^er ^eiliger S^rift, fo ift e« ®otte« ffiiße, ba^ wir eö

t^un, fte^et e« aber nid^t barin, wie ber üJiönd^ frlbft auf bem

•prebigtftu^I »or aßen 3w^''»^fifn ßffeutlid^ befannt ^at, fo ift e«

nid^t ®otte8 2Bißc, unb ber aWünd^ (e^rct falfd^ wiber fein eigen

©ort. Xier anbre '^rebtgennön^ ^at ju ©t. Solumba ge^

jjrebigt unb gefagt: @« ift wol me^r einem ®rafen ba» ^aupt

abgehauen nnb anf ein 9?ab gelegt ; ob e« blefcm aud^ gefd^e^c, »irt>

nid^t »iel barnut getrau. Xiiefer gottlofe 2)?i>ud^ foßt ja nid^t fo blut=

gierig fein, bietoeil er fic^ beräumet fold^er ^cifigfcit, ba^ aud^ iu feiner

f^weißenben Ärant^ett ju i^m gefomuten feien ^immlifd^e Sungfrauen

nnb ^aben il^n getröftet." ^ieranf bcfprid^t 3fenburg bie ^rebigten be«

oben erwähnten iJJünoriten "Jiicolau« ^erborn gegen i^u im 5>om.
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$crborit fagte unter auberm: „Dbgletd^ einer einen grauen Öart

unb gülbne Seiten f>at unb ift ein @raf ober Jperr, fo foUft bn

feiner nid^t barura fd^onen."

ßine genauere Sd^ilberung biefer heftigen ®tveitigfeitcn, »obei

e« fid^ aud^ für Äöln, wie bei ben anbern ©täbten Dentfd^Ianb«

gcrabe ju biefer 3^'^ barum Ijanbelte, ob bic e»angelifd>e iöertegung

burc^bringen »erbe, ober nid^t, föuneu loir an biefem Dvte nid^t

geben — eine bibIiograt>^i)d^e CDarfteünng be« literarifd^en auftreten«

3fenburg8 unb feine« fiam^sfe« mit ben ^Dominifancm , al« beren

^au^tf^)red^er wir nad^ bem lobe ^od^ftraten« eben beu 3o^ann

ÜJomberd^ betrachten biivfen, gcbenfen rtir nad^ften« ju beröffentlid^cn.

Der 0euereifcr SRombevd^« rid^tete fid^ übrigen« nic^t bIo§

gegen Sut^et unb beffen Sln^änger — gegen ^nt^er fclbft tritt

JRomberd^ literarifd^ juerft nur mit ©d^üd^tern^eit anf, iubem et

fagt, er rtoüe nod^ nid^t mit biefem 9iiefen anbinben — fonbern

oud^ gegen bie jitgeüofe, liebcrlid^e unb untoürbige ©eiftlid^feit bcr

tömifd^'lat^olifd^en Sird^e, beren bamalige ©ittenlofigleit atle begriffe

überfteiflt. Die gleid^jeitigen ©d^riftcn ber ernfteren tat^olifd^en

@egner ber 9ieformation , bie "^rotofoUe ber ©tabtrat^e, bie 2ltteu

ber bifd^öflid^en Dfficiale ftnb bott bon Älagen unb a)Jitt^eiInngen

bon em^)örenben I^atfac^en. ®d^on ber litel einer t5on $)od^ftraten

tserfa^ten unb t5on SKomberd^ balb nad^ feiner Wüdte^r au« Otalien

^erau«gegebenen unb mit einem ©ebid^t eingeleiteten ©d^rift ift fe^v

d^araltcriftifd^. *) Stn^erbem gab ev bicie gletd^^eittg erfd^iencnen

Sd^riften ber ©egner ber Sieformation mit SSorreben unb 3n^alt««

anjeigcn ^crau«, wie j. 33. ©d^rifteu bon Goljann ^yifd^cr,

bem ]p&tev burd^ ^einrid^ VIII. ^ingerid^tcten Sifc^of t5on SRod^efter

in &tg(anb, ben Malleus haereticorum unb bie antilogias Lutheri

bon 3o^. gaber, ba« Snd^iribion bon 6(f (»eld^er bei feiner

Durd^reife nad^ Sngfanb im 3a^r 1526 ben SRomberd^ äu Äöln

bcfud^te), ©d^riften bc« Dtben«genoffcn 3o^ann3»enfing, bc«

granifurter "^rofeffor« Äonrab SBim^jina t5on öud^cn, fotoie

be« Dion^fiu« 9ii(fel, be« SJi^ftifer« an« bem Sartpuferorben.

') Absoluta determinatio Keverendi P. .Tacobi Hochstrassen, Ar-

tium et sacrae theologiae Professoris ezimii, hcreticae pravitatis per

Coloniensem , Moguntinensem, Treverensem provincias InquUitoris, de

presbyteris publica fornicationcnot«fis, quonam pacto valeant ad Missa-

rum officia piovoeari, adinitti, seu adiuvari aljsque salutis detrimento,

Omnibus ferme Christicolis hac potiasimnm tcmpestate diKnissima. Am
Sc^tug: Coloniae Ex aedibus Conradi Caesarii, anno M. D, XXIII. 4.
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Gin fe1)r aufd^autii^e« SSitb biefer ftäm^fe i)at @raf Ofenburg

in feinen flegen bie ^rebit^ennSnc^e .qerici^teteit @(^vifteit entoorfen.

„(Sin 'i<vebigevntÜHd^ , fo fi^teibt er tu einer @d^rift »om 3al^rc

1.V28 ober 1529 (alfo jur 3eit ber ®efangenfd^aft Slarenbad^«),

\)at wiber miHf ju @t. ätban gejjrebigt, id^ fei ein Äe^er um
nteiner 'ici)Xt "miüen, voeUlfC iüf gern wiberrufen tooüte. Da« ift

ni(^t alfo, beun idf ei nie im ©ifleu gehabt, audf nie begehrt, fo

id; bod; nic^t« i/ab gefi^rieben benn ®otte« ©ort. Dabei toiü id^

aud^ bleiben mit göttlicher ®nab unb $ü(f bi« jum @nce meine«

8eben«, toantm foHt xüfi benn luiberrufen? Diefer gotttofe ÜÄaim

nimmt nidbt in ?lc^t, ba§ ber »aljr^aftige ®Iaube eine giJttlit^e

(Mnabe unb l^immlifi^e Äraft ift, o^ne toett^e ®nabe ®otte« n.nv

nirf;t« t^un mögen. Unb biefer SDJöm^ öerftel^t nid^t, baß o^ne ben

©tauben ®ott ni(^t« gefällt, unb wai o^ne ben ©tauben get^an

wirb, ba« ift @ftnbe. Diefer Winüf ^at auüf jn @t. Sllban ge=

^rebigt, id^ fei ein i?älfd^er ber Sd^rift, unb ein SScrfü^rer ber

i^eute unb f)!rid^t, läf ^ab »ifcer bie Anrufung ber öerftorbenen

^eiligen me^r benn 100 @j)rü(^e an« bet ©d^rift genommen unb

üerfälfd^t. ©r itjotlte feinen to(3f ju ^fanbe fteüen, id^ »erftel^e

berfetben feinen. 3(ber biefer SWBnd^ f^)rad^ ju bem 35oO, fte fottten

ben näd;ften lag, fo er jjrebigen würbe, wieber fommen, bann wollte

er au8 ber ©d^rift evweifen, ba§ man fi^utbig ift, bie »erftorbenen

|)eiligen anjurufen pr ©etigfeit. ß« lam »iel iöoll« um SBuuber

JU bSreu, unb ba er feine SBorte foßte erWeifen, brad^t er ben

ffiiberfinn unb \pxadf, ei ftiinbe nii^t in ber ©i^rift au«gebrii(ft,

büß man ft^uteig fei, bie berftorbenen' ^eiligen anäurufen , aber bie

©ele^rteu berftüuben e« in ber ®Ioffe unb ©entenj. Ste^t e« aber

in göttlid^er ^eiliger ©d^rift, fo ift e« ®otte« 3Bit(e, baß Wir e«

t^un, fte^et e« aber nii^t barin, wie ber ÜJiönd^ felbft auf bem

^rebigtftu^l öor äffen 3"^'*'-'fic« öffentlich betannt ^at, fo ift c«

nid^t ®otte« SBifle, unb ber Wönö) lehret falfd^ wiber fein eigen

SBort. Der anbre ^vebigevntBnd^ ^at j" >St. Soluutba ge=

^)rebigt unb gefagt: ß« ift wot me^r einem ®rafen ba« $>aupt

abgel^auen unb auf ein <)?ab gelegt ; ob e« biefem aud^ gefd^el^e, wirb

nid^t toiet barnm getrau. Diefer gottlofe Wlinüf follt ja ntt^t fo blut»

gierig fein, bieweil erfic^ bcrü^met folc^er ^eiUgfeit, baß nüdf in feinet

fc^weißeubcn Ävanf^eit ju i^m getommen feien ^immlifi^e Sungfrauen

unb ^aben ilju getröftet." ^pieronf bef^)ri(^t Sfenburg bie ^rebigten beä

oben erwähnten SKinoriten 'J^icolau« ^etbom gegen i^n im Dom.
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^etbotit fagte unter auberni: „Dbgleid^ einet ehieu gvaiiL'it 33att

unb güfbnc ilettett Ijat unb ift ein ®taf ober $evt, fo foUft bn

feinet nic^t batum fd^onen."

(Sine genauete Sc^ilbetunfl biefer heftigen ®tveitigfeiten, wobei

e« fid^ aud) füt Äö(n, »ie bei ben anbevn Stäbten üDeutfd^tonb«

gevabe jn biefet 3"'* botum ^anbeUe, ob bie e»onge(ifc^e Sewegung

butd^btirigen »etbe, obet nid^t, fönnen »it an biefem Ovte nid^t

geben — eine bib(iogtot>^ifc^e üDorfteIhtng be8 (itetatifd^en änftteten«

3fenbitigö nnb feine« Äam^sfc« mit bcn üDominifonetn , al8 beten

|)ou^tfpvec^ev Joit nad^ bem lobe §oc^ftrateuö eben ben 3o^ann

iRombcrd^ betrad^ten bütfen, gcbenfcn njir nSd^ften* jn oevBffentüd^en.

3)er geuereifet 9iombevd^« rid^tete fid^ übrigen« ni(^t blog

gegen 2ut^et unb beffen Sln^nget — gegen glittet felbft tritt

9iontberd^ (iterarifd^ juerft nur mit <Sd^üd^tern^eit attf, inbem er

fagt, er tooüe nod^ nid^t mit biefera 9iiefen anbinben — fonbern

aud^ gegen bie jilgeüofe, (iebetlid^e unb uutoürbige ©eiftUd^feit ber

romifd^'fat^oüfd^en tird^e, bereu bamoHge Sittenlofigfeit alle begriffe

überfteigt. Die gleid^^eitigen ©d^riften ber erufteren tat^ofifd^en

®egner ber 9ieformation , bie "^rotofoße ber ©tobträt^e, bie 2ltten

ber bifd^&fttd^en IDfficiofe finb öoü öon Älagen unb 3)Jitt^ei(ungen

»on empBrenben I^atfad^en. Sd^on ber litel einer öon $)od^ftraten

berfaften unb bon 9iomberd^ ba(b nad^ feiner Siäcffe^r au« Otalien

^erauÄgegebenen nnb mit einem ®ebidl?t eingeleiteten ©d^rift ift fe^r

d^arafteriftifd^. *) än^erbem gab er öicie gleid^jeitig erfd^ieueneu

©d^riften ber ©egnev ber ^Reformation mit 3}orreben unb 3n^a(te*

anjeigen ^erau«, »ic j. S. ©d^riften öou 3ol>ann gifd^er,

beut fester burd^ $)einrid^ VIII. ^ingcrid^teten ©ifc^of »on SRod^efter

in ßngfanb, ben Malleus haereticorum unb bie antilogias Lutheri

öon 3 ^. 5 a 6 e t , ba« Snd;iribion öon S cf (welcher bei feiner

üDurd^reife nad^ Snglaub im 3a^r 1526 ben 9tomberd^ jit ftSln

bcfud^te), ©d^riften beö IDrbendgenoffen 3o^ann 3ßeuf ing, bc«

JJrouJfurter ^rofefforö Äonrab 2ßimt>ino »on Snd^eu, fotoie

beö jDionVfiu« 9?i(fe(, beö SDlvf^Wctö auö bem Sart^iferorben.

') Absoluta (leterininatio TleTerendi P. .Tacobi Hochstrassen , Ar-

tium et sacrae theologiae Profesaoris eximii, horeticao pravitatiH per

Colonicnsoin , Moguntinensem, Treverensem provincios Inquiaitom, Ue

presbyterio publica fornicatione notatis, quonam pacto valeant ad Missa-

nim officia provocari, a<lmitti, seil adiuvari absqnc aalutis detrimento,

Omnibus fernie Christicolis hac potissimum tcinpestate dignissiraa. Am
Coloniae Ex aedibua Conradi Caesarü, anno M. D. XXIII. 4.
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übriflcue uid^t^, Slncjefid^te aller Jetnbe, ba i^, löii* i^ oft öffentlic!^

bejeugt ^obe, mit '^atilu« bereit bin jit leiben biü ju Soiibe« unt

©eföngniä. jDeun »ie füllen fie jjrcbtgett, fogt ^aulu«, too fie nic^t

gefanbt »erben, \o oft id; aber gefonbl »erbe, bin id^ bereit für

S^riftud in« Seuev uub in fcie (jlammen jn ge^en, »enn nur bcr

^err miäf ftört'en wirb, o^ne ben teir äbcr^au|jt nicbt« cemicgen."

SBir ^iJren ^ier bie Stimme beö Ginqnifitora, ber ta glaubte @ott

einen jDienft ju ern?eifc«, inbem er ben Sci^eiter^oufen eine« bcr

trefflid^fteu SDJänner anjüuben ^olf. Um fo me^r »iiufd^ep »ir, ta%

bie ©d^rift 9?omberc^8, ber fidf bamal« über bie ^inrid^tung

öffentüd^ anögefprod^en ^at, loieber aufgefunbe« »erbe. 3m 3a^r

1530, alfo üielleit^t »enige 3)Jonate nad^ ber Gfecudon, bie in

jDeutfd^lanb gro^8 9luffef;en, ja Qntfe^en oerurfod^te, ^at SRomberc^

folgenbe ©d^rift ccrijffentlid^t: Joh. Roinberch Kyrspensis Epi-

stola ad Joli. Ingenwyuliel , Praepositum Xantensem , in qua

narratur universa tragoedia de incarceratione , examiuatione,

condemDatione, causis ac rationibus mortis Adolph! Ciarenbacli

una cum Petro Plystedeu uuper Coloniae exusti. 1530. 4. *)

3u ber 2d^rift SRomberd^ö con 1532 de idoneo verbi Dei

ministro (über ben geeigneten Wiener am Söorte ®otte8) ertoä^nt

er, »ie c8 fd^cint, obigen einft»eilen al« cerloren ju betrad^teuben

Srief, inbem er oou ber 9iot^»enbigIeit fjjrid^t, bie Ä'efeer ju tobten*).

•) Sie würbe 1832 bei §e6erte in Äötii »erlauft, unb befan» fic^ in

einem ®anime(6ait%, worin auä) Vita Frincipis Philippi a Burgundia

(Argentorati l.'iSO) mar. Sie ®d^rift Sombc«^ ^abe ic^ fetb|l af8 Äiwbt

bamafö in ^änbcn gehabt iint) mit meinem Se^rer, bem seremigten Conftjtoiiat«

tat^ 8ru(6, iarfibtv gefproc^n. I)cr Umllanb, tag fie nnr fe^r hirj war nnö

(einen ctgenttic^u Xitel I^atte, ^at n»ot Die bibtiograp^ifc^ Slegiflrierung erfc^axrt

uui wirb norauSfit^tti«^ au«^ Die Siäieberauffiubung erf^wcreu.

') S5iefe Stelle tautet fotgenbermagen: Unde etiam cernitur, quoJ

haeretici sint Decidendi, quamvis prius tarnen admonendi sunt, ut relictis

haeresibua ad fidem ecclesioe revertantur. In hanc sententiam sunt et

alia B. Augustini capitula ad Marcellinuin comitem et Donatnm etc.

Ampliiu CAesariae constitutiones. C. de haereticis. L Manichaei et L.

Arrinni. Et item tf. de poenia declarant non modo flagelli« haereticos

einendandos, sed etiam temporali nece intcrimendos, quando piae niatris

ecclesiae conoptionem ad emendationem suscipere contumaciter proter-

vientee recusant. Idque alibi et contra Adolphum Ciarenbach in

disputiktionibus meia malto difCuaius disserui, ubi et causam combustionis

suae ob haereseos pertinaciam ex multis capitibus oatendo, quare hie

recüptui caneiia Laconismuiu agam, ne prolixioribua senuonibua hoc

praeclarum auditorium taedio afficiam.
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2)te ©d^rtft Don 1532 ift überl^au^jt fccv ,3<-'it "«(^ ^ic I^fet^/ ^if

totv Don i^m fettneu; unb e« ergebt fid^ bie gmge, »a« rtar bae

@ttbe biefe« üßanne«, ben hJtr in flertiffer Seife d» ben legten

bcHtfd^en 'iJrebigertniJnd^ in ber 9tefovmatiou«jcit be« 16. 3a:^r^ttnbert»

bejeid^nen fönnen. 5Denn bie '^vcbigt, de rtirflicbc Zijat ttnb

^anblung betvad^tet, ging nad> einigen 3a^rcn an bie ^cfuitcu über,

uttb '^etvu« ßanifiu« ift d« ber eigentlid^e 'iJJac^foIger ber

ÜDomtnifaner ju betvad^ten, bie i^re 3(nfgabe nic^t mefir ju IBfett

»ertnod^teu.

3tl« ^ntnjort auf obige »?rage öaben wir einfttueilcn nttr bie

Slufno^me 9?omberd^8 in ben tefeerfotatog al» lutheranus dnmuatae

memoriae, ttKi^renb in feinen Sßerten feine Stelle fic^ befiubet, bie

i^n entfernt al8 ber Sieformotiott Suttjerö fic^ anuä^ernb geigte. Sei

bem ßart^ufer^)rior '^eter ®Iotne»entia ju Äöht, ber beut 'ißo^jfte fo

ftarfe SJottrürfe mod^te, fSnuten wir bie Shtfna'^me in ben Äe^er»

fatalog e^er begreifen, wie wir un« nid^t wuttbern, bag unfer Sanbö-

mann iionrab $ere«bad^ unb ber berü^tnte S3ermittIttng«t^e(?tog

(iicorg Goffanber barin fte^t. SBir wollen nnö jctod? Ritten, an« bicfcr

SJerfefeerung be<S ^Jeifi^er« be« Äefeergeric^t« ju öiel 3U fc^Iie^en, ^a

auc^ anbre DJiSuner in gleid^er Seife be^aubett Werben finb, bie

i{;re i*eben8aufgabe in ber ÜSertt^eibigung 9Iom8 gefunben ^aben. (Sß

ift miJglid^, bafe 9iomberd^ balb nod; 1532 gcftorben ift. T)ie ge=

wattigen Slnfttengungen in ©c^riften, Sieben unb ©efc^äfteu, t?ou

benen aud^ Gfarenbad^ in feinem ©riefe an i^n rebet, tonnten wol

bie Äraft eine« aJJanued beugen, ber jebeefaü« ben filnfjiger 3af;ren

nid^t me^r fern ftanb. @8 würbe i^m bann gegangen fein, wie

bem aJJinoriten '!)JicoIaue ^erborn, ben ber (Sifer für feinen Orbcn

unb für bie romifd^e Kirche um biefe 3nt in* @rab brad^te (1535).

5Da8 ^Jtecrologinm ber T)oniinifaner ju Äötti, öon beut in ^arj^eim«

biblioth. Coloniens. einigetnal bie 9tebe ift, fc^eint feinen 'Dtamen

nidbt enthalten ju I;aben. Tienn ^arj^eitn weiß ben ÜEobeÄtag bee

^ä^)ftlid^en Onquifitorö be« Äe^ergerid^t« }u ftöfn, be« fionrab Jlöflin

(26. 9Iug. 1535), uub bc« iVrfaffer« be« Äe^erfatalog«, bc« 33ertt=

^arb con Sufeenburg (6. Ctt. 1535), — beibe ÜKänner waren g(cic^<

jeitige ^au8» unb Orben^genoffen be* SRomberd^, aber öon bicfetn

l>;efetereu fagt er: Quando diem obierit eupremum, hactenus luilii

iiicompertam, sed anniim 1533 supergressum esse certum.

5Der lob Slarenbac^e ift nie öergeffen worben; feine CSJegner

^aben i'^r gqd^id^tlid^e«, mit Ü)fü^e ^erjiifteüeubc« Jdibeiifcn nur bem

11
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ttmftanbe ju Berbanfett, ba§ fte fein ©tut üergoffeu i)abnx. 5>flS

aber ^eter SHcfteben al« coangelifc^er 9}Wrt^rcr bem 3lbo(f S(arcn=

iad) ebenbürtig 5ur Seite fte^t, wirb bnr^ btc obige cor 15 3a6ren

aufgefunbetie S^rift, bie jefet jttm erftenmale tcieber uercffeutliti^t

ift, ertciefen.

3. ^mäit bts ^Ofam ^oümi tiom ^al^re 1562 fiitr

Heu Staub ber titd)Ki^en Serpltutjfe in S93eftfalcn unb

am 92tcben^etn*

miiititiHU »«n ff. Kraft*

Die folgenbe in beutf^cr Uebcrfc^iing mitget^cifte, bi«^er uk=

gebrudtc Urfnnbe au8 einem 3lr^i»c in ^Mäf ift eine ber ntcr^

teürbigften Sten^erungen eine« ^cttSfniMff" "^f'f ^'f firc^li^en

SJcr^ältniffe am 9?ieberr^etn um bie 3)?itte be« 16. 3a^r^unbert«.

ffiir befiljen fein 9teferat au« jener 3fit »•'*« fol^er ?(u«fii^rii^feit,

wie ba« üorlicgenbe.

Der SJcrfaffer be« Seri^t« ift ber of« weftfalif^ev Sieformator

imb a(« ©^riftfteller ni^t unbcfanntc Oof^anne« ^olUu«,
über welken ber jiemü^ gleid^jeitige ^amelmaun au mehreren

©teilen f^ri^t. @r ift gegen Snbe be« 16. 3af;r^unbert« jn ^te(e=

felb geboren nub na^ einem bewegten ?eben ju üßinbe«, Jecflenburg^

9J^cba, ®ocft uub D«nabrü(f, wo er breimal ücrtviebcn würbe, nnb

na^ mc^rfad^em Slufentljalte im Gfil 1562 in ^o^em ?llter »>er=

ftorben.
')

®cri^tet ift ber ^rief an ben bcfannten ^rebigev ju 3ßvic^,

3f«bo(f ©ualt^er, ber 1540 ju SOiarburg ftubtert ^atte unb mit

ippfli«« wegen ber $)erau«gQbe bon beffen (atcinifc^en ®ebi^tcn in

') ©tin anbcnlew ift in jilngilci; Qtit erneuert bnrd) Dr. ©pieaef: Job.

*^oÜiu^, (Erinnerung an einen lötrfc^ttcnen in §itgenfetM ßcitfSrift 18ü4 3.
337-350 unD 1866 >5. 316-330.
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SJertinbung getreten ioar.') ©ualt^er na(;m.^terfür bte SJermittetuua

öiillinger« bei bem 3'Jri<^fr SSerlcgcr Jrofc^aucr in änjpnt(^, »o

fie andf erf(^ienen fitrt». 3n golge bef[cn f(^cijtt ^ollin« mit ®ualtf;cv

in brieflid^er SJerWnbung geblieben ju fein.

lieber bie ^e\t ber Slbfaffung be« fclgenben ©cric^te« fönnen

wir tamx im Unftaren fein. Der SJcrfaffer fagt, bag bic Stiftung

be« !Dni«burger ©ijmnafium« »or 3 3a^ren ftattgefunben ^abe. !Da

biefe Sd^nle 1559 in« Sebca trat, fo ergibt fic^ 15G2 ali ba« Oal?r

ber äbfoffnng. 6« ge^t bie« aber andf au« anbcnt Daten be«<

öriefc« ^erbor. Die SJerfofgung SÖion^eim« uub feiner im etauge-

lif(^en @lnne geleiteten Slnftatt ju Düffclborf burc^ bie Äölncr

3efuiten begann im Saufe be« 3a^re« 1560 nnb enbete mit bem

frü^jeitigen SCobe bc« ebefn SWanne« im Sept. 1564. ®ir finb

im Staube einen örief ÜKon^eim« au« biefer 3«»* ^cf 33erfoIgung

(1562) JU tergfeid^en, ber bic angaben be« ©erid^terftatter« beftätigt

unb faft biefelben äu«brücte über bie 3e)uiten gebraud^t.

$at e« mit ber Eingabe ^amelmanu« feine 9{id^tigfeit , bag

^oüiu« 1562 »erftorben ift, fe befi^en wir in bem ©ericbte baö

SJermäc^tni« eine« Spanne«, beffen lefete ©orte ba« tiefe, in einem

an SJetfolgungejt reichen Sebcn bettä^rtc Ontereffe an bem 3wftfi«t'f"

tommen einer euangelifd^en fiird^e fo ju fageu in ieber ^tiU

befunben.

Die Uvf(^rift be« ©eri(^t« f(^eint m6ft erfjalten ju fein. Die

an« einer gleichseitigen 3lbf<^rift gemachte ßovie trägt bie Ueber=

fc^rift: Joaunis Pollii sine dubio ad Gualtherom narratio de

statu re^giouis in Westphalia (in MS. Vol. II p. 187 .sq.

>) !ScT £tt(( bieftt bti ^n\d)antx trfc^ienencn (Skbic^c u^itwcifc loaicn

ftc fC^n fiD^ 6(1 (fgcuolp^ in äKarburg ^rouSgcgebcn) Unttt: Joannia ['ollii

WcBtphali poetiie lepldisHimi opusculu püssiina et cruditigsima in primiM

autem nostrac aetati appositis-sima (.72 91. in 8"). UebtT t^rcn Ticxtff

fpric^t fid) S^^tTüuä in einem ^iefe an ^ini. SReibom Dom 1. Januar 1590

aui: Superior his aetate PoUiua fiiit, qui Osnabnigae optiiuanim litiv

ramm studia iuvenis rexit. Unde ab Episcopo pulaus vieini comitia

Tekleubtirgensis Conradi ecclonias constituit et rexit, editis subinde,

qnae et pietatem et doctrinam alerent, et magistratus sui alioniniqiie

bonorum Tironim virtiitem celebrarent, poematis eruditis «anc et itenim

lejp non indi^nis. Sie Srieft beä (8na(t^crn8 an Sndinger, nxl^ ü6ct

' "t^oUtuS ^anbeln, finten fl(6 in FneHÜni Epp. al> ecct- Helvcii<>iv(» llproruia-

toribu8 vül ad «os sciipttu: No. LIV und LV. p. 194—'209,

11*
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Arcli. Hütt. Bibl. Carol. Turicensis), \wbn to'ix bemerteit, ba§ ble

jebedfans f^iüter ^insiigefügte Sejcic^nmig 7. Sl^ril 1546 offenbar

unrichtig tft iiitb ntit bcn 9fngabcn im 53cric^t felbft bitrd^ait« nt(6t

ftimmt. ©a mtn bte ®e3ctc^nitng be« Orte« fe^ft, fotuic aitc^ ber

9?ame be« Seric^tcrftattcr« , fo tft frcifid^ eine vibfofutc @enjiBf?eit

für ^oüiuö aU SJevfaffcr nid^t »or^aitbeu.

5ßou befoitbercm 3ntereffe finb bie iKac^rtc^teit über ben an

i>crfd?tcbcncn Orten be« OnUc^^cIebifc^en ?anbc8 ftattfittbenben ge-

inifci^teu ®ottc«bienft in bcn Sirenen. Sle^nUd^e« »irb in ben

Urfnnben an« bcr 3"* §crmann8 öon SBieb öon ft'cin^ieu itnb 5ZcuB

berid^tct, luo betbe 'ißarteicn tu einer unb berfelben Sirene i^ren

(Snttu« l^atten, fo ba^ ber cöangcfifc^e J^eit ber SWeffe nid^t beinjo^nte.

®ie SOJitt^eilungcn bc« '^ottin« geben ttn« eine onnä^mbe 93or*

fteüung bcr bantatigcn ^uftaifbe, b1e nic^t a(8 ein georbnetc« Simul'

taneiim ju betrachten ftnb unb ba^er leine änafogie mit neueren

3?er(;ä(tniffen bilbcn, luenn 3iuci ßonfcffionen biefetbc Sirene beuufecn.

J)ie öon '^oKiu« fo anfc^autic^ gcfd^ifbcrte eigent^timlic^c Slrt uub

SBcifc bc8 ®ottc«bicnftc« (;örtc aber jcbc«fa[(« aitf, a(8 ber ^crjoglid^e

$of, inäbefoubere feit 1570, entfc^ieben ättm rijmifc^cn Sat^oüci^mit*

jurüdgetreten ttjar. Uebcr bie StcHuug »eld^c berfclbe öor'^cr jitr

rcformatortft^en Semegung einnahm fagt ber ^f'tscnoffc ^amettnattn,

bcr einmal fogar in StitSfic^t gcnonttucn »tjar, alö iWeformator iit*

8anb berufen ju »erben (1564): „23ou Jfnfang an war bie Ötctigion

Hitb bie Stimmung bc« ßlciMfd^cn ^ofc« fo ttmlunubcu, ba^ lä} ni(^t

lücif?, ob i(^ eö »agen barf ober ob ic6 c« öermag, cttva* baritber

JU fageu." J)ic8 Sßort bc« tunbigcu 3)?aune8 gilt gc»t>i^ atic^ nc*

^cntige« S^agc«. 3)ie iSd^tPierigfcit beS Jsyerftättbniffed bcr bamaU.qeii

sycrl;ä(titiffe liegt aber barin, ba| biefetben mit bcn l;cittigcn feine

9(na(ogte barbieten. (58 ift ungefähr für ein '^albe« 3a(;r^unbert citt

beftönbig, fo pi fagcn, in ber Sd^toebe gc^aftcuer Staitb ber SDinge,

öon bcm eine f^sätcre ^e\t mit Stecht fagcn fountc, ba« (SeangeUttm

fei jugetaffen, »ä^rcnb öon bcr anbcrcn ®eite mit g(cic6cm Stecht

be^au^Jtet »erben burftc, ber rcd^tlit^c 3nfan"nfnJ?a»3 mit bcr

römifd^cn Äirc^e fei im 3S}cfent(ic^en nie unterbrochen »orbcn. 35ic

Uneittfc^icbcn^cit be8 (anbcS^crrtic^cn >Stanb^?unftc8 übertrttg ficfi

auf ba« 2anb. ©er $of öcrfammcltc um fic^ eine 2(nja^( bcbcutcubcr

SDJöuttcr, öou bcn mciftcn taun man bi« auf bcn f^cutigcu Tag nicl)t

fageu, tea« fie — mit unfernt a)?a^ftab gcmeffew — gciuefen fiub..

33cr berühmte ^untanift unb gürftcucrjic^cr Monrab $ere«bac^,
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ber ten ^eyettglauben mitt^ooü betäm^feube 3Irjt 3o^iin SEBeiev,

ber Sßaijn bve(^citfcc Ö^eoflraj)^ ©erwarb 3K e r c a t o v , bev berühmte

$Red^t«geIe^vte Safob Omv Mli"*^ ber früher eine 3"* lang bein

(Srjbii'c^of |)cnnann üon SBieb al» Sanjier gebieiit ^atte — ftc

»»arm nic^t eoangelifd^ im geteöbnlid^en unb fiv(^enve(^tHd^eu Sinuc

be« Söort«, aber ebenfotteittg vöntifd^^at^olifd;. Selbft bei SDion-

^eim, bem JRector bev berü^mtcu Schule jn üDüffelbovf, ben bie

eoangelifd^e Äivc^e ber folgenben 3cit oft mit GI?rfin:c6t unb T)aiif-

barleit ala'ben irrigen bejeic^net ^at, tritt, »penn man abfielt oon

feinem legten Wate(^i«mu8 »on 1560, ber tsielfac^ ein 3tu3iug auö

Galbin ift, bet etsangelifc^e ©tanb^unft burd^anö uid^t ^ertjor, toie

and^ nid^t bei feinem ^Jad^folgcv, bem i^ranj (^ a b r i t i u «. 9lber

mau würbe tvieber irre gc^cn, njenn mau bie 3(nfd^anung ciue<<

folcben nnentf(^iebenen ©tanb^unfte« jtoifd^en ben großen ©egenfä^cn

für bie ©curt^eilung be« deoifd^en ^o^ei in jebev 33eäie^ung feft^

galten wollte. G« lä^t fid^ eine boj)|;eIte Strömung nad^ipeifeu,

fowol bei bem dürften felbft, wie bei ben furftlid^en Zubern, ton

benen bie ^riuäeffinnen tmtet bem ©inftup einer lante entfd^ieben

eeangelifd^ erjogen würben, bei ben ©taatSmäuneru unb bei beu

©d^ulen, wie im gaujen ?anbe. Gin Ü^cil be«felbeu wirb etsangelifd^,

namentlid^ bie Öf^raffc^aft SDiarl, ein anberer wirb gleid^faü« etsaiu

gelifdb, aber unter Beibehaltung ber fat^olifc^en J^ormen — an eielen

Crten wirb ju berfelben 3cit unb in berfelben Sirene !at^olifd^cr unb

' etjangelifd^er ®otte»bienft gehalten, fo bat ^fi ber ÜJJcffe bie (Soauge^

lifd^en bei ber '^wbtgt bie Sat^olifd^en bie Äird^e »erlaffen. 'Die

iu-rwirrung erftrecft fid^ fogar auf bie Urfunbeu: für bie ©e^auj)tung

\. *., ba§ ber ^erjoglid^e §of ju einer geiuiffen 3eit bie Soangelifc^en

bcgünftigt {)abe, laffen fi(^ utfunblic^e iöeweife betbringen, unb gleid^^

}eitig für ba« ®egent^«I. fiiirj ba« faftifc^e 3<er^ältiti8 ju ermitteln

ift oft eine wa^re crux historica, mtb wenn e« irgenbwo für einen

|)iftori(er geboten ift, oorfid^tig mit feinent Urt^eil 5U fein, fo ^ier.

2Beuu man fragt, wie war ein fold^e* i<er^ä(tnia miJglic^, fo gibt

e« mand^e ^ier ju weit fü^renbe Stntwort barauf. ^ladf einer Seite

^in ftaub firf; ber ^of mit feiner jweifen^rtfteu Stettung nid^t gerabe

jd^Ied^t. !t>ie !at^oIifd^eu 2Diä(^tc be^anbelteu ben femilut^crifd^en

dürften freuublid^, um iljn nic^t tsiJUig in« proteftantifd^c iJager

hineinzutreiben. T)ie (Swaugelifd^en Ratten immer Hoffnung, ben i^nen

bnvrf^ feine 33erwaubtf(^aft mit bem fäc^fifd^en ^ofe fo na^e fte^enben

Surften ooUetib« ;ti gewinnen. 3ebe "Partei bebtcicrt i^ut Schriften
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in t^rem Sitmc. aWan (;üte [lii} ferner, ben ^erjog 9B5iI^efm »on

üovu^eretit olö c^araftevlo« anjuKaiiett. 3(it ©tttenrein^eit unb

perjönltd^er i^vömmtgfett übertrifft er öiele dürften fetner 3"* «n*

feine eigenen SJorfa^rett, bie jum Jljeil 33irtuofen in ber Sieberlid^fcit

waren: er ift mäpi.cj unb nüd^tem, fein 8anb ift jur 3ett ber blutigen

SJerfoIgnngen in ber ^iJoc^barfc^aft ein 3"P"t^t8ort ber 3Serbonntcn

unb Flüchtlinge, feine {Regierung »erfolgt eigentlich faft nur bie

aSiebertäufer. 3n ber Haltung ber cleöifd^en {Regierung jeigt fic^

— ttjcnu aüHf in noUf niHft »Bttig Rarer SBetfe — fd^on bie 3bcc

ber Joleronj, wie btcfelbe 3bee bei ben 9teformation8cerfu(^en be«

Srjbifd^ofä ^ermann ^er»ortritt. ®ir geben nod^ folgenbe fnrje

3lnbeutungen über bo« obige mertwürbige Ser^ältui«:

1. ©ie ^erjoglic^e ^Regierung mac^t oo« 1532—1567 nie^t

weuiger ali fec^«moI, o^ue nac^ ben firc^lid^en Autoritäten }u

fragen, ju bereu Spreugel ba« iimt gehörte, änfä^e jutft (Srla^ »on

Äirc^euorbnnngen, oon benen bie le^te bie ecangelifd^e ^e^re con ber

^Rechtfertigung entfc^ieben ^eröor^ebt.

2. ©ei allem ©d^wonfen^ in ©ejng auf ben religiöfen Stanb»

punft ^Stt bie {Regierung (ä^ulic^ wie aut^ anbere fot^olifc^e

{Regierungen ber bamoligen 3e't, namentlich bie öftreid^ifd^e in ben

(Srblauben) mit Sutfd^ieben^eit baran feft, ba§ fie ben @enu§ be«

Slbenbmal« in ©rot unb SiJein geftattet. @ie fd^ü^t bnrd^ wieber»

^olte (Sbicte alle, bie ba«felbe fo em^5fangen wollen; freiließ will [xe

auf ber anberu ©eite i^re Untert^anen aud^ nid^tjwingen, e«

fo empfougen ju muffen, ©er ei n&df ber bia^rigen Seife

nehmen will, foll bo« {Red^t baju Ijaben. So ift j. ©. ber Staub«

punft bei ben wid^tigen SJer^onblungen mit ©efel im 3a^re 1559

(»gl. bie Jefd^cnmod^erfd^en Rapiere in ber ©ibl. ju iöerliu). 1)iefen

Stanbpunft ^ält bie {Regierung nad^ beiben Seiten mit fold^er @ut=

fc^ieben^eit feft, baß felbft uod^ ber 1570 beginnenben {Reaction int

römift^en Sinne nod^ immer felbft in ber ^auptftabt Düffelborf

^riefter ongeftellt werben für biejenigeu, welche bo« Stbenbmal in

beiben (Seftalten empfongen wollen.

3. 3m Slllgcmeinen fanu man fotgeube {Rid^tungeu bei bem

$ofe uuterfd^eiben: a) bi« 1539 ift ber Stanbpnnft entf(f>iebcn

eraSmifd^; b) 15ö9— 1543 anuä^crub melaud^t^onifc^ ober

bn^erifd^; c) oou 1543 bi« ',nm Jlngeburger {Religiondfinebeu ift

bie l;ericglid^e {Regierung faft üSllig abhängig com Äaifer, wea^alb
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auc^ 1548 ba« 3ntertm ») mit Streitflc burc^gefü^rt »Ivb; d) oon

1558 an caffanbrtfc^; e) ooit 1570 an fpauif d^^iefuitifd^,

ein ©tanbpunft, ber felbft ju fpanifd^en ©raufamfciten im ©inne

mbai führte.

Unter ben leiteubcn ©taat«männern ift aU Vertreter be« erften

@tanb<)unfte« ber (5ra«mianer 33 latten, be« jweiten Äonrab § e r e «*

ba(i^, ber caffanbrifd^en Siid^tung ber Äanjier Oligfc^Ieger,

ber f)>ani{ci^°iefuitifci^en 9S$emer @^mmenici^ }u ktvad^ten.

„3Semintm, in »eld^em ©tanbe bie SJevfeältniff e ber

dieltgton, beren georbnete Verbreitung bir oor aüem am ^efjeit

(iegt, in biefen »eftfälifd^en ©egenben fid^ befinben. 3n ben

©vaffd^aften üßoer«, 8ip<)e, $o^a, 35ie^3^ioIj, ©<)tegelberg,

Olbenburg, Dehn en^orft, Jcdlenburg, ©teinfurt
unb anbem ©ebieten wirb bie 9?eIigion gelehrt nad^ ber ?2crm ber

älugdburgifd^en (Sonfefftou^ fo bag man »on ber ^tabt

®enne^, iveld^e an ber ^aai liegt im ^erjogt^um Sleoe, gen

9iorben unb Dften bi« ju ben ^ila<)iern unb Sicfläubern reifen mag

unb baBei für iegHd^en !ii:ag eine {)erberge finben fann, tvo bie

reinere fie^re ^ei (Stoangeliumd oert^inbigt tt>irb. Obgkid^ nun eine

fold^e äßenge »on ®raffd^aften bie reinere ße^re jugelaffen ^at, fo

ift bod^ aud^ nod^ ein bebeutenber Ißiberfprud^ übrig geblieben, ba

ein groger Zifäi heS oben bejeid^neten @cbiete« oon ^ist^ümein
eingenommen »irb, beren 3<»^I »'^^ beträgt. 35a« erfte S3i«t^inm

ift ba« oon üßünfter, beffen ®erid^t«barteit ftd^ fe^r weit erftredft,

ba« jtoeite ba« oon Oönabrttd, ba« britte ba« oon ^aberborn,

ba« oierte ba« oon üßinben, in »eld^en bie einfältige öeoBlferung

burd^ niebrige 3)ienftleiftuugen gebrüdt unb oon fd^mä^lid^en drr-

tl^ümem gefangen gehalten »irb. Qldf lomme nun }u ben @ebieten

unfer« (grlaud^teu unb trefftid^en dürften (^erjog Söil^elm oon

Oülid^' Gleoe:^ «erg 1539—1592), bie fid^ oon ber maai bi« jur

ffiefer au«be^inen. 35erfelbe ^at in SBeftfalen ein ^erjogtl^um (iBevg),

',n)ei ©raffd^aften (SKar! unb SRaoenöberg) außer einigen anbem

^efi^ungen unb 9(emtrrn. 'Die großen unb berühmten ©tobte

') <a i(l übrigen« unricbtig, »tnn du utuetet Xitc^ngtft^tt^tSft^ttibet

i.Crbtatb') fagt, mit bcm Snttrint i)abt iaä mtUMi)tf)om\i)t 'StaatötiTC^nt^uni

bti uuä ein Ifntic. (£in fotc^ö l^ttc nie be|tanb(n.
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®oei't uttfc 3BefeI, fowie bie @tabt Sübertd^, certoalten tu«

JRetifliou^iveifu ttac^ ber 3tug«6itvöev Sonfeffiott. ^u XSuidbuTj,

(^od;, Weitttf )? tinb in anbertt ©täbteit unb Slemteni im ^erjog--

tbum Gteoc, wie nud; on anberti Drteii im ^erjoGt^um ^^^S «"*

ber ©raffc^aft 9)iarf, finbet fid^ geiütfferma^en eine gemifd^tc SBcife

beö ©otte&bicnfte*. Tieun on biefen Orten »ivb bie gaujc Ü)?effc

noc!^ abgehalten, aber in ber ©etfe, ba§ in einigen Äird^en fccr

Titenev be« Sorten bie reinere 8e^re borträgt unb bie ©acraincnte

Dentjaltet, aber er ift gehalten, bie<< in ber ÜÄitte ber 3)iejfe ju tffua.

üDenn nac^ bem Dffertorium, »uie man e« nennt, tritt ber Diener

ber reineren 8e^re mit bem befferen Steile ber ©emeine in bie

Ätrd;e, nnbnad^bem man cor ber ^rebigt einige 'pfafmen in »ilvbigcr

unb ernftcr Seife gefungeu ^at, vcrI5§t biefer beffere S^^eil toicber

bie ffird^e unb ber aberglänbifd^ere S^^eil, oon benen einige rcr

ber 'prcbigt (hinaufgegangen »caren, fommt, ba^ id^ fo fage, t>on

Wienern lüieber itt bie Äird^e. SäJenn nun bie (SleDation be« con»

fecrterten Sroteö nnb SBeine« ftattfiubet, e^e bie ^rebigten becnbigt

ftnb, a^eiI bie 3)fe|vrtefter au* 9terger oft längere ^ßrebigten unb

Ökfänge f|alten, fo gcf;eit bie ÜÄeiften üon bem t>eniönftigeren 3:^eile

an« ber Äird^e mit 3"fücHaff«ng ber ?lnbent, inbem fte burd^ i^ren

SBeggang scigcn, baß fie 'iWid^t« mit jenem 9Ktu8 gemein ^aben

»oUeu. (Sd fonnte aber bi«^er bon bem ^anbe«fürftim für feinen

Drt erfangt icerben, baß bie ev^angelifd^e 'prebigt t>or ober nac^ ber

g-eier ber älZeffe gefd;e^e. 3tud^ fd^eint e«, bamit id^ berichte, »ie

e8 fid^ eigcntlid^ ber(;ält, ba§ Weber ^rebiger noc^ Bi^örer fid^

ernftlid^ barum bemühen, eine eiu^eitlid^e SSertealtnng ber 9teligion

ju erlangen.. 3;m 9IKgcmeinen ift aber bie Um^ertragung be« gc=

»eisten Srote« unb ber Silber abgefteilt, fowte auc^ b«8 3wf<««men=

laufen nnb ba« SÖaüfafjrten ju ben ^Reliquien nnb Silbern ber ^eiligen,

©obann ift bie $)arrcid^nng bea Ijeiligen 3lbeubmal;le« in beiben

©eftalteu ^ie unb ba burc^i alle (Gebiete be« J^ürften geftattet unb

beftätigt. X)er größere SC^eil ber 'paftoren, »a« fe^r ^u beflagen

ift, fd^eint fid^ wenig um bie ^Religion ju befiimmern. 15ft« SBoR

ift »on 'Jlatm einfältig, ro'^ unb unwiffenb, aber für bie grömmig^

feit em|3fänglid^, wenn nur geeignete ^'e^rer borfjanben mären. 3n

Setreff ber Sefeitigung biefe« Ucbelftanbeö ift e« fein geringcx^

^inbcrni«, baß bad 3lmt bcö iilebrenö nnb ber ^Berwaltung ber

©acramentc nur benen geftattet wirb, weld^e von ben ©eiljbifc^öfen

JU ftcln, 2)Kinfter ober Vüttid^ in ber üblichen ®eife geweift uub
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be[tätiflt [inb. Da^er flefd^ie^t e«, bog bieienigen, mläft nodf etwa«

@€»if[en ^abeii, fid^ btefer ©efal^r tiid^t au«fefeeu woKen, aud^ wenn

atleö-Uebrige im belügen Dienfte fo gereinigt uub uneber^ergefteßt

ttäte, ba§ ben frommen t'^etoiffen lein.Scru^jet barin übrig Miebe.

G« lommt nod^ ^inju, ba^ benen, »eld^e jum ^rebigtamte beftimmt

finb, nur ein anwerft geringe« ®e^a(t gewährt wirb; ja wenn reid^erc

einfünfte öor^anben, \o ftnb biefe burd^ öerle^rte Äiinfte ben Siu=

fünften ber @ttft«^erren oberber3oI)anniter einoerkibt, ober fie »erben

in »nnberfid^er ffieife burd^ ba» Died^t ba« ^atronat«, alfo »erle^rt

»ertealtet, bog bie ÜÄad^t, einen ^ebiger ju enuä^Ieu unb anjuftetten,

in ben ^änben fold^er 2Jienfd^en ift, bereu ©efd^affeul^eit bev ganjcii

SBJett $u belannt ift, a(« to^ man fic nod^ nä^er au«einanber ju fcfeen

bromi^L Sin einigen Orten forgt man nid^t »o^( für bie @d^ut

(e^rer, an onbem finb bagegen el^renttotte @e:^älter ausgefegt, be=

fonbet« in 3)üffe(borf, »eld^e« bie ^ou^tftabt im ^erjogtl^nm

©erg ift. 3)ort fte^t ber ©d^ule ein Mann öon nid^t getoö^nlid^er

@ete:^rfamfeit öor, 3o^ann STOon^eim, fommt onbem gelehrten

unb ehrbaren 3lmt«genoffen, »on bcnen bie Ougenb in audgejcid^neter

®eife unb mit gutem (Srfolg unterrid^tet »oirb, tootoon nid^t b(o§ bie

©ebtete be« (Srlaud^ten gürften, fonbern aud^ bie angreu^enbcn öe=

»BHerungen bie grud^t genießen. Steibifd^ unb ergrimmt über biefen

guten (Srfolg ^at ber (Satan gewiffe SateKiten (bie fid^ gern 3efuiten

nennen) ertoedt, xoeicSft burd^ ©d^riften, bie unter bem 9iamen ber

t^ologifd^en gacultät ju Äöln :^erou«gegeben finb ') , bie Sorfte^er

ber Düffelborfer ©d^ule, unb namentlid^ STOon^eim, aii &^rer oon

neuen ^ärefien angreifen, jo aii SBölfc bejeid^nen, unb bie gau^c

Sd^ule mit il^ren SSevIäumbungen anf}>eien, aud^ bie Sttem bitten

unb ermal^nen , ba^ fie i^ve tinber nid^t me^r jum Unterrid^t baljiu

fenben. Oa fie ermahnen auf« 3nftänbigftc bie Oilnglingc, ba| fie

ibre «e^rer alö <Sd^(angen fliei^en möd^ten. Äu^erbeni t^abeu fie fic^

in ernftfid^er ©efd^iuerbe an ben dürften gewonbt, baß er eine fold;e

3lrt öon ^e^rem nid^t ferner in feinem @e6iete bulbe; fie i^abeit

') hiermit bt^idfiitt ^Hitiä bie jefuitifc^ Qkgenfc^ft gegtn btn 9Xon-

^mifc^n «ateddiämu«, bit nnttt btm littl Censura et doota explicatio

erronim catechismi Joannis Monhemü, grammatäöi Dusseldorpiensig —
per deputatos a Sacra theologica facutti\te Univeraitatis Coloniensig im

^ttbfl 1560 ^erau^Mm. 'S>xi gritc^fd^e Spigtamm bcä Xittlä, xoild)ti ben

Mffflborf« „dJrommotiter" ontfagt, tnt^(t einen bebtutenbtn <jtammntif(^ii

€(^i(^i, ber nic^t mm @t^i i^ettü^ien (ann.
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foflar teit Sc^rttegertoater be« $)erjog«, ben Äatfer ?ferbiHatü>, auj'

geforbert, ex möge jeuc frcmme STuftalt aufgeben unb ^inbem. Sbcr

bt«^er ift bev ^evjog noc^ ftanb^aft geblieben, uub ba« SBerf tn
@(^ule , tptrb bid auf ben heutigen Xag mit ^lUiHiäfem (Stfclg

betrieben.

9n bem ^erjogt^um Slece ift noc^ eine anbete @tabt burtb

ein ®t^innafium fär tt>iffenf(^aftli(^e ®tubien berühmt, Smmeric^
mit ißamen; aber biejenigen, »elc^e biefer ©d^ule öotfte^en*) ge^Sren

ju ber Partei ber äberglänbifd^en, ba bie metften fie^rer Wle^pviefttx

ftnb unb bie ftäbtifd^ Sintoo^nerfc^aft me^r ali bie ilbrige SIeoif<^

SeDÖlferttng ben t)äf)ftli(^en lD2idbräu<i^en ergeben ift.

3n ber faiferlid^eu @tabt I)ui«burg »urbe oov brei 3a^reu

eine neue ©d^ule errid^tet, für beten ©rünbung unb (Siurid^tttng

5»ert ®eorg (Saffanber unb anbere fromme SDiännet fid^ bemalt

^aben, aber bie Soften fc^etnen bebeutenbet ju fein, al« ba§ jene

Stabt btefelben fetnet 3n tragen im ©taube fein bürfte, um anbetet

$)inbemiffe, bie ber leufel in ben SBeg wirft, ju gefc^fteigen. ©ol^er

tommt e«, ba^ ®etbor^, ben ber SDiagiftrat jum SSorfte^er ber

<Sdfnle gemad^t ^atte, niiebet bou berfelben entlaffen ift. 3(n feine

©teile iftOo^anne« SDioIanu« getteten, gebürtig au« gtanbetn'),

in <Spxa(S)tv. unb SSiiffenfd^aften fe^r unterliefen unb au«ge)eid^n<t

burd|i Stömmigfeit beö fiebenöftanbel«. (Sr ^at jttei ober btei

Soßegen, bie jftar ntd^t in Sejug auf »iffenfd^aftlid^e ©Übung, aber

an gtei^ i^m gteid^ fte^en. ^ierju tommt ®er^orb »on 9tm>el»

monbe % a(d ID^at^entatiler in gau) @urof)a berühmt, ein bebeutei^et

') 3)er alsf @c^utinann beTll^mte äl'Utt^tad %T(b(u'6a4 auS^trSpt,

am 5. :3iUm 1559 ju (£ntiii(rtc^ g(floTb(n, ^tt( im Ükgenfa^ ju SRon^im iit

x6m\\<3^ Sii^tung otrfoljit. @tiii 9tac^"otgtt, b«v im »ritft nid^t namentlich

genannt wirb, toar ^(inric^ UraninS auä fRtti. '3)tx\tiit gibt in tiner

bem clcoif^cn ^an^Ier ^iurid^ OItgf(^tegeT geioibmeten Obe Sapienti mortem

yelnti maliim aliquorl non esse metuendam (Coloniae 1569} fibct feine

frttl^re ^lUgenb einige 9t<u^ric^ten.

>) 3KoIanu§ trat im ^rbfl 1561 an bieSteUe uon Qkiborp. %on i^m,

mit bem fic^ ©elborp nit^t »ertragen tonnte, fiub nix^ ungefähr 90 «rieft

vor^nben, bie er aüt 3)uiä6urg (roo^in er 1559 getommen toar) geftbrieben

^t. I&T flanb in firiefmc^fet mit oielen (ikte^rten ber bamaftgen 3eit,

namentlidfi anc^ mit (faäpar Oleuian, fo tote ben bebeutenbenften eoangelift^

^rebigern beS 9aeberr^ind ;. !ö. mit ißicoloiiis »oUiuS }u SBefel unb ®tr^rb

Seltinü, bem euangelijcb geflnnten ^ofprebioer bed ^erjogd SSit^tm.

) (^nicint ifl ber ali ^üerfertiger ber erflen brau#aren @<eCarten nnb

fiber^upt ali (ütoQxap^ beriil^mte (Ser^atb d)tercator, ber iSf^ttgenxitn
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$^t(ofo^^. @« ift aü(!fy bafelbft eht anbrrer Mann au« t$(anbrm,

Oo^aune« Ot^o*), Sehtet bet bt« ©(»tacken, unb ein geteerter

atjt »on au«8ejel(i^ncteni ?ebett«tt)anbel, 3o^.ann (gfttti^»).

Huc^ bie @tabt dUIic^ ^at einige ^etborraflenbe SJJänner, btc

mir obn nid^t in glrid^er Seife betannt ftnb.

fBenn bie genannten SD^ännev, toie i^re audge^eid^nete ®ele^r<

[amteit unb !tugenb e« forbert, mit i^vem Hnfe^n unangefod^ten bei

ben Gierigen »irfen fBnnten, fo bflrften fi^ aße t^omme batflber

freuen, unb e9 »ütbe mit biefen ®egenben ttefflid^ befteßt fein.

Hber, »ie idf l&ereit« gefagt, fd^eint biefet Eiligen ©ad^e ein gto^e«

|J>inbemi« entgegeujufteWen jene jefuitifc^e ©ecte, bie «nbevc

n>i^ig aii bie jebnfitifdfic bcjetd^nen, toeiäft n>egen bed ©d^ein« be-

fonberer Stönimigfeit unb »egen au«geäeid^netet unb manigfad^er

@e(e^tfamfeit bieten Unerfa^rnen unb Unborfid^tigeu gefä^rlid^ erfd^eint.

ffiie nemfic^ einige gotttofe S58(fet »on ®ott in einigen Steilen

^atäftino« jur Prüfung bet ©eftSnbigteit bet 3«raeliten jittüdgelaffen

wuiben, unter toeld^en ba« ftotjefte unb mäd^tigfte bon aßen tai

»on 3ebu« ttot, in bem SWa§e trunfen auf i^te »feftungÄfterte, ba|

fte fld^ türmten butd^ bie ^(inben unb ^infenben untev i^nen bet

^Jladft bed ftStIften {>eetc^ !X)a»tbd geniad^fen }u fein; fo ^at and^

jene böfe gartet in biefen ©egenben in htrjer 3t't ftne fotd^e SWenge

@oIbe« jnfamraengebtad^t, ba§ fie fi* einen gvofien Zt/til be« be«

rfl^mten ÜUn burd^ i^ten fBnd^cr \u @igeu gemad^t ^at. S[u|erbem

iiat fie ^ie unb ba namhafte 3(nftatten untev bent 9{amen »on

Goßegien in« Seben getufcn, in benen bei bcm bereit« ettangten

®(an)e unb 9htfe gan;e @d^ar<n »on ablid^en 3UngIingen mit f)af)

gegen bie reinere Se^re erfüßt »erben, »oburc^ fie einf«t^ei(« feJbft

be« SKoIonu«. Urt« i^n Rubelt btt ttefflirfi« Vortrag ooii Dr. «ttiirtnä:

(9(T^tb JhcmtT ob« äRercator, bcr b(utf(^ Qkograp^ (I;nid6urg 18ÖP\

') Son Ot^o ift tint @4nft Borl^nbtn, »orin anefprfldK btr h.

S<^ift bttt auäfprüc^ grinbifciKT Skiftn gegcnilbtr gefttUt uxTben: f^eptcm

äapientum Ecclesiae illuHtriores aliquot sententiae. Duisburg! Apiul

Adrianuni Uethsinniuin anno Domini MDLVIII 8. Xie Vorrebt d. d.

pridie Tdus Julii 1558 t|t an btit Duisburger S&ngtiog diaub lihtä gttic^ttt.

') ^o^nncd (£u)t4 gc^Brt ber itic^t utibcbtutcnbcu 3^^! coangtlif^

gcfinnttr Xcrjtt an, bie jur 9i(formatiou8)(tt am 9ticbcrr^in lebten. (£t mar

)u ^Örligcn in btt ^rrfc^ft SRilcnbonl gc6orcn, »on ZmiSburg (mo tr mvb
aU ^(briftfttlter anftrati tarn er nac^ iBrcmtn unb ftarb bort al« ^rofeffor

ber 3Rtbicin. itmii ifattt jn ^<abna |tuticrt, im Octo6<r 1-557 teerte et Don

bort anrürf. »uUingtr an SWeJancötf^on, 27. Oct. Vy^l bei «inbfeil l\ Md.
eil].. (1874) S. 4a5.



172

oerfü^rt Wfvbfn, anbcre«t^ei(8 aad) t^ter Siüctfe^t i« bie ^mat
attcb 3tnbfve «nftecfcn. Gin g(eid»fain al8 gütft unter i^nen ^en>cr=

tafleutcv iDtanu ift ejn gewiffer 6 a u i f i u » , Steffe be* großen

(Sanifiu», bcr unter großartigem ©d^eiu gctttnd^ter grSmmtgteü mit

fciirri; unfctigcn %iti^ int ^rebigen oieter säugen oerblenbet unb fccn

gröpcren I^cil bed Stabtrat^ö, ber in feine 3nt^ümer eingegangen

ift, mit fid; fd^Iep^t, wo^in er wiU. 3Ran fagt, bag berfelbe auc^

foiüot beim ftaifer al8 beim ^apft bewirft ^abe, baß bie ^eftätigung

ber Giurid^tuug einer neuen Sffabemie in jenen ®egenben nic^t erfolgt

fei ). Ott Summa, oüe« mögliche oerfuc^en unb treiben fie, bamü
bie guten ^inge, totidfe ber ^ird^e tmb bem Staate nä^üd^ ftnt,

bur(^ bie fd^tec^teftcn Urt^eile ber SJerleumber ge^äffig »erben unfc

in Slbna^me fommen. Unb fo »o^nt ber 3cbufiter in Oemfalcm

mit ben Söhnen Seniamin bi« auf bicfen Xag, beu Unöerftänbigen

j»ar jur ®eranlaffung i^rc« Untergang«, ben Srommeu ober jum

ü)Jaterio( unb jur Sluöfaat für rcd^tfc^affene« SBefen.

SfUe« bie« i)ahe xüf bir ausführlicher eriä^Ien »oUen, bomit

beiue ^tömmigfeit mit anbem ^eiligen unferm trefflid^en dürften

burc^ eure g-ilrbittc ju $ilfe tomme, in^em i^r barum beten möget,

baß ed <3$ott i^m »erteilen möge, baß iene 9iat^f(^(age, bie auf

nid^t« anbcr« ali auf 3öfe« }ie(eu, nic^t ^^ur 9lu«fU^rung gelangen,

unb baß 6r i^n ftär!en »oQe, bamit er ba«, n>a« er me^rmal aie

öeilfoin unb not^wenbig in SJorfc^Iog gebracht ^at, mit Äraft burd^^

fefee: auf baß er enblic^ alten feinen Äirc^en fowol geeignete Diener

als aud^ bie reine 8c^re, bie rechte Sluöt^etlung ber Sacramente

unb eine ^eilfame ^ird^enjud^t ivteber ju geben fid^ beftrebe unb auf

btefe Seife ben Sefe^Ien feine« @otte« unb bem ;pei( feiner ^rc^n

ben SJorjug gebe «or bem (belüfte hii römifc^en !Obcr^>riefter«, ber

nad^ bem iöeric^te ber 3ebnfiten ben Saifer gegen bie ^eiügftfn

Unternehmungen bee treffüd^en dürften beeinflußt unb ju jeglichem

Uebel antreibt. I)cnu bie Unwiffenl^eit ber ^aftoren ift eine be»

flagencmert^e an Dielen Orten unb be« aScIfeö Wo^l^ett ift oon ganj

befonberer 31rt. I)cr J^ürft aber ift außer anbem @aben bie i^m

jur ^iexte gereichen, cou unöerborbenen Sitten '), in l^o^em ®rabe

') ^((hi8 fpielt ^ier auf bie betannU £§atfa(^ au, bag in 3)uiä6uTg

eine Unioerfität gtgrünbet nxrbtn foKte. 3))e päp|l(i(^ SelUitigung mutbe um

snon^imS »t((cn DtruKigett.

2) (itonj iS^nlic^ geugniile Über beu e;emptari|(^u ecbtue»i>anbe( be3

^rjogS finbeu »ir }. ^. iu eiueui Briefe ber euangelift^ gefinnteu Xebtifftn
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?^i(ofo|?^. e« ift auci^ bafefbft ein anbercr ü»ann au« jjtanbem,

Oo^anne« Ot^o*), Sc^rer ber bret 'Spra^tn, unb ein gelehrter

Ärjt oon au^aejeic^nrtem MntÄtoanbel, Oo^.ann (Stctci^*).

»uci^ bte ©tabt Oü\i^ ^at einige ^eworraflenbe üßänuer, bic

ntlr alber nid^t in gleicher Sßeife (efannt ftnb.

ffienn bie genannten SWänne», »te i^re anöfle^eid^nete ®e(e^v»

fantfett nnb S^ugenb ei forbert, nttt intern Xnfe^n unangefod^ten Bei

ben S^irigen »trien tonnten, fo biirften fi<^ alle rfromme barübcr

freuen, unb e« »ärbe mit biefen ®egenben trefflid^ bcftellt fein,

aber, »ie iäf bereit« ßcfagt, fd^eint biefer ^eiligen ©ad^e ein große«

||)inbenti« entgegenjufteKen jene jefuittfd^e ©ecte, bie Slnbevc

toi^ig al« bie jebitfitifd^e bejetd^nen, njeld^e wegen be« @d^rin« be=

fonberer JJ^önimtgfeit unb toegen au«gejctd^neter unb ntanigfad^er

@ele^rfantfeit »lelen Unerfahnten unb Unoorfid^tigen gefä^rlid^ erfd^eint.

9ßie nentlid^ einige gottlofe Wolter oon @)ott in einigen Streiten

^aläftina« jur ?rüfun<j ber ©eftänbigleit ber 3«raeliten jnriidfgefaffen

würben, unter weld^en ba« ftoljefte unb ntäd^tigfte oon attcn ba«

oon 3ebu« toar, in bem ÜRaßc trunteit auf i^re j5eftung«»erle, ba^

fie fid^ rühmten burd^ bie ^linben unb ^inlenben unter i^nen ber

aßad^t be« ftSrfften ||>eere« !X)aoib« getvad^fen ju fein; fo ^at ond^

i«ne böfe Partei in biefen ®egenbeu in furjer 3cit eine fotd^e SWenge

@oIbe« jufantntengebrad^t, baß fie fid^ einen großen J^eil be« be»

rühmten ftBIn burd^ i^ren ffiud^er jn ©igen getnad^t ^at. Sfußerbem

^at fie ^ie unb ba namhafte 3(nftalten unter bent 9^anten ocn

ßoßegien in« geben gerufen, in benen bei bent bereit« erlangten

®(an)e unb 9}ufe gonje «Sd^aren oon ablid^en Oiinglingen mit ||)aß

gegen bie reinere Se^re erfüllt »erben, »oburc^ fie eine«t^eil« fetbft

itS äRoIanuS. Ucbn i^u Rubelt txx trefflich $3ortvag uou Ur. %T(tiftn>|:

@tt^aTb Stxtmtx ober äßcTcator, bei beutfc^ (Skoiirap^ (Xiti^buTi) 1869^.

') Son Ot^D tfl (tti( @4Tift oor^nbni, moTtn Sugfvrüd^e txx U.

S<J^ift btn auäfprfl(^tti gricAifc^et ffitifen gtfltnflbtt gefleUt loetbtn: fäept<'m

Sapientum Ecclesioe illustriores aliquot sententiae. Uuisburgi AptuI

Adrianum Kethainnium anno Doinini MULVIII 8. Xi\t Sorrcbe d. d.

pridie Idus Julii 1558 ifl an ben Xuisbutget ^üngting gacob (Sota QtxiäjM.

>) So^niK« (£»14 gc^Brt btr ni^t unbcbtutrabcn 3o^I (oangdifc^

gefinnttr Jtcrjtc an, bt( jut 9lcfOTmatiou8)(tt am 9tic^rt^tn lebten. <Sx mar

}ii ^ÖTltgen in b« ^crrfd^ft Utilcnbonl geboren, oon 2)ut3buTg (mo er au<b

aß ©(j^riftjiettet anfttat^ fom et nad) S9temen unb flarb bort ali HJrofeffot

btT 3Rcbtcin. {imiib ^ttc ju ^;tabua ftubicTt, im October 1557 ttl^rtc tt oon

bovt jurüd. «uUingcr an SWttandjt^on, 27. Oct. IW^l bei «inbfeil V. Md.

«l»!-. (1874) S. 42.'-,.
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91u0 bent 3}Htget^etUen wirb betuc ft(ug^eit eiufe^ea, toeidf eiot

ßrnte, in biefeu ®cgenben in 3lu3fid^t fte^t, wie gro§. bcr 3cfcafitCT

ttnb anbetet ($dnbe Slufe^n, ^ladft, ^{ei% unb (Stfolg tft, »ie br

beutenb bed ^o{(e9 Untoiffenl^eit unb Sto^^cit an eiuigeu Otten, not

»ie gtoj be» ciufid>t«»oHeten Jljcil« Sd^wäd^e unb ©orflc ift, unt

ba| bie ^fianjc bei* t^e^tc fomcit an eiuifjcu Otten im föac^^rbum

fid^ bepubet, baf aflc gvommcn einen reid^lid^eu (Srtrag »cit trr

begouneuen äudfaat ^offeu.

3)ieie9 aüei, toai läf tiftUi in bicfen ®egettben felbft gefe^rn,

t^eitö am bet (Sriäl){ung ftommet iDteufd^en bemommeu l^abe, ^idt

id^ fUr geeignet, bir mit)utl)ei(cn , unb id^ gebenfe SRc^terf« ^in^^

jufügen, fobalb ic^ fold^c« in ßvfa^rung bringe."

XL

|ia0 erfte $otte0btettftUd|e ($ebättbe der

]^roteflanten in Oflberfelb.

Ilaät SRittl^itungen oon H. 9r»l»ai» unb A* 991».

97ad(> einer, aUetbtng» utfunbUd^ uidfit begtaubigten 97ad^rid^t

foflcn btc erftcn ^erfammlungeu bet proteftoutifd^ ©efinnten in &bex^

felb itt einem ^ponfe bor bem $oIj, ba« fpätet einem 2:. <S.

growein gef^iJrte, abgehalten werben fein (f.
©outerwef in. unferer

3eitf(^rift «anb 4 @. 289). ün bem iRamen be« f^jöteren «eft|er«

ift juuäd^ft ein dt^kx in ©ejie^ung auf beu SJornomen ju berid^=

tigen. Derfelbe ljie§ (ÜÄitt^. be« $errn ä. growein) Dabib griebrid^

guftatiu« (gewö^nUd^ nur gr. gjtft.) grotoein, »atiin 1. &)t

mit Anna SDintia SCefc^enmad^er, in 2. mit (S^riftina SCefd^enmat^er

»erheiratet unb Joutbe 1. @e))t. Iö90 auf ®runb eine« Äir^en«

jeugniffe« »ou I)ui«butg in bie reformierte ©emeinbe ju ßlberfcfb

oufgenommcu. äJermut^üd^ ein ©o^n oon Dooib griebrid^ groweio')

un^ ©evtrube (g^gen gehörte er ju ber um« 3o^r ;I550|in fiennep

') 3). gfr. gfroBtin erbte tüxäj feine gtau ba« auf (Hberfetb« Seite

getegeiie ®iit „gfurt". »gt. ¥"tofott be« ^ofgerie^t« öom3.«prit 1677: „Inno

1077 bcii !!. aprili« ^tt 5)aoib grreberie^ gfroiotiii bo« buri^ Vifttxbta feiner
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anfä^iflen gaiuitie grotorin, bon mtäftx Sa&pax (6a«^)or1 Ätö-

tocin,») ®ö^n be« »>cr 1601 ju 8cnuej> »erftovbenc« ^ermann

groipein, ua(!^ Slberfetb überfiebelte imb bofetbft am 11. Äug. 1601

bte lod^tct bet ß^cfeute ^aipax 9titter»^ou« unb 'Unna lefd^enmad^ev

in ber ÜHirfe heiratete. Jöei ber ^virccKieruiia be« öm-gbejittd taufte

btefer 1603 einen ^auptafe an ber bomatisen üJtarttgaffe (jeftt Set

ber '^öftftrage unb ©ti^Pneflafie). Gr n>ar Kaufmann unb jeitweife

öiirgermeiftet »on (Stberfetb.

Ucbet ba« $au«, in tpeld^em' bic Shrfammlungen bet ^rote-

ftauten gehalten ju fein fd^eiuen, t^eift $err Ä. ^M« folgenbe« mit:

„Tiai $au« tft noti^ »or^anben unb »uvbc bem J^Tfagenben

uon einigen »orm $otj »ol^ncnben Sttcrcn Seilten [Xtt<i)t 3eber »u^te

e«) Moöf ie^t fc^ed^t^in a(« „bie Äirc^e" bejeid^net. Daffefbc bcfintet

^xdf an bem alten SBege nad^ SRonaborf jtoifd^en bem »ortefeten

$aufe redetet $anb, toetd^e« »orn an ber «Strafe mit iRr. 12, unb

bem testen, beffen obere $offeite mit Sir. 11 bcjeid^net unb toeld^ed

»or einigen Oa^ten ßigent^um" be« Oelonomen Äbr. «Sd^reiner

geworben ift. an biefem testen, gejimmertcn ^aufe befinbet fid^

nämlid^ ein fteinerne« ®ebäubc, beffen anfänglid^e Oeftatt aber nid^t

me^t ertennbat ift, ba fj>äter an bie bie^feitige 2Banb bcffetben ein

gro^e« $au« angebout »otben unb nja^rfd^einüd^ bet obere I^eit

ober ba« 3)od^ eine anbere, bie jeftige, Oeftalt betommen. '£nxxdf

biefen änbau ift ba« gemauerte Oebäubc in bie ÜHitte jn>eier Käufer

gerat^en unb ^at bo« 9(u«fe^en eine« feuerfeften ©emac^e« ober

^ugfra» (Srogmuttti SRaricn Kibbcrg^ugen alg Ic^t bt^nbigter'&rbin unb

^ft^Tin bei Wibbei^ugfoTtl^ a(g eitieä oicTtd ^oatn S^vo ^ix^t. Xdilifi.

alB bt(|(d Orts ^op^Tiu (ifaUoK (Surmut^ mit 10 Mt\}U gct^bigt nnb 6c^

ja^tt." £)äd (gut gi(ng an |(in(n Stbam 3Bi(l)ehn X(|c^nTnac^T ü6(t. Ixsmti

9ii(bi. ^lototin er^idt anfS) 1677 gegen ein gelic^neS Sopitat Don 4100 Sit^Ir.

von bei ^igif^en 9icgiening bie^ofan (32 /« aRoigeit grog) ne6fl ber^ifc^Tei

»om grurt^rttüget (an btt SSotmet Ätenje) b\i jut tt(berfetbtt «tücfe in

<Pfanb6tfM}. Die Hkif^ieibung »erbte fein 'Sc^iegcifo^n flf)x. 3}tnter.

) Sddpai ^Toncin unb feine ^TauOkrtrub Kitter^iS mcrbcii in3iitt'

gref'3 unb S&kibner'ä Xpop^t^egmata an nte^Teren Orten enod^nt. I£in So^n

uoii i^nen, ^o^anne-S, no^ute feit 16.S6 auf bem, bnri:^ l£T6|d)aft i^m }iigefa!Ienen

®ut jni gfuit intimen, unb beffeu 9la(^tommen UMien biä etma 1760 jiauf^

Itute nnb öutSbefüjtt bafetbfl, blieben jebot^ otä ötiebet bet ffitbtrfetber tefot=

mietten ®emcgie, beten tit(^tic^ «ernta fie ^ufig oenoofteten, in »ejie^ung

JUT @tabt. Um 1760 jogcn bie StSbet ^o^nn Sa^pai unb Xbia^am, @9^ne

eiue^ Uicntcld bed genannten ^ol^uned, nicbei ruuS) (£(beTfc(b, unb bev (et}tct(

grünbete ba« nodi jc^t beflc^nbe gobiitnutcrnc^mcn.



176

auc^ eiltet ©tafle« ermatten. 3llte Seutc ^<iben itoc^ öerjiertc , tor

anberit fic^ aitdjeic^nente Senftev, in »eichen auc^ eine i^nen nic^t

me^r erinnerliche 3a^rc«jat;( fic^tbar toav, an bem Oebaube gefaitnt.

3m 3mtevn biefe« ®ebänbe« befinbet fic^ in ber SBanb ein gemauerter,

mit eiferuer I^iir ocrf(^(offener Sc^rnnf, »ie jum 9(ufben>a^ren

tt>ert^t>efler ©egenftänbe, etiua ber ?lltars^crSt^e ober bea ?tnncn=

gelbe«. 3m ®ett>ö(be ber 5)e(fe jcigt fic^ an einer ©eite eine "iude,

al« ob ba ein {(eine« S^^ürntc^en geftanben ober j^Ster ^abe fte^m

foßen. Sine 3a]^re«ja^t tft an ben gefammten ©ebäutic^feiten nicbt

ju cntbeden. Dieffeitö be« ipaufe« führte, bi« oor lurjcr 3«'*/ «n

fc^mater gflbicefl nac^ ber ©teinbed, fc^einbar um bie .©erto^ner

biefe« le^terc« Drtc» mit bem ®otte«^aufc in SSerbinbung ju bringen,

»ie and) ein an biefeni Drte gelegener „'^aftorabufc^" (j/^affen-

bi\]ä)d}ni") bamit in SJerbinbung geftanben ^aben foß. I)ie« ^c^te

fönnte jeboc^ ein 3rrt^nm fein unb ber ^ufd^ ju bem an bie Slber^

fclber Sirene eevmad^tcn ©iite in ber ©teinbecf gehört ^aben, teoburc^

il;m bcv "DJame geblieben »äre. 3enev getbrteg ift, feit Äntage ber

ncncu ©trage nac^ ber ©teinbecf, oerfc^rtunben.

S3efet;en wir noc^ bcii Saufbrief be« in SRebe fte^enben ®nte9.

2öir lefen ^ier, ba§ im 3a^re 1805 bie Oungfer änna Stotoein in

9ton«borf, wo aadf ber S3erfauf ftattfinbet, ba« Out, »clc^e« al« ber

„ber 3iiugfcr änna t^*ott>ein juge^örige ^öttcr^of« Slut^eil" bejeic^net

»irb, an ben 91. iDierid^« »erfouft ^at. Unter ben Uuterfc^riften

finben tt>ir anc^ einen Benjamin g r o » e i n al« 3f"9en- 5Waci^=

bem «jir bie ^efc^reibung ber ^efc^affen^eit be« ^aupt^aufe« nac^

aflen ©eitcn (jiu gelefen, ^ier bie JÖJorte: „fammtber gerne fcnen
Äaj>eüo barneben." Do t;aben wir alfo oöflige Oewip^eit."

5)atJib Sriebrid^ guftatiu« Jroweiu (t 26. ©cpt. 1744) ^attc

au« feinen bciben erften S^en (ÜJiitt^. be« ^errn ä. Bfrotoein) —
er war nad^^er noc^ jweimal in Wlbertofen S^en »erheiratet —
;5W8If ftiuber. 3Jon biefen ^at ba« Out oorm $olj geerbt ba« »or=

jiingfte, bev jitngfte ©o^n, ©enjamin (geb. 1712 f 1798), »er»

heiratet 1735 mit SDJaria $etene 9?on«torf (f 1794). Unter feinen

Sinbern foiitutt eine ?inna (geb. 1742) oor, Welche Wo( biefetbe ift,

wie bie oben erwähnte iCerfäuferin be« ^aufe« oorm ^otj. !t)er

nntev ben Beugen be« ißertanf« unterfc^riebene ©enjamin Jroweiu ift

afler Sa^rfc^einddbteit nac^ beren jttngftcr ©rnbev ©enjamin fgeb.

mal 1749).
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XII.

|0liantte0 leflfelbein mh |tt|ttt0 Peier.

Son C* •il^lwll, Watm in @(^in86erg.

a5a« 8l(i^t, ba« auf eittietne gefd^h^Üi(i^e ^erfönlid^leiten fällt,

tDtrb immer auäf baju bienen, ben <)oIttifc^en ober ftrc^tld^en Ätei«,

in »etd^em ftc^ biefetben betoegt ^aben, bem gefc^ici^tlid^en SJcrftSnbui«

nö^er ju bringen. (£« ift ba^er toel bet SKü^c »ert^, im^fotgenbcn

furj jufdmmenjnftetten, toa« über bte ^etfunft unb ben (£nt^

n>i<f(ungdgang ber beiben genannten, aud ben fitten ber <S^nobe

bon Sindlaten (1612) in ber r^einifc^en ftird^engefc^ic^te befannten

Scanner ermittelt n>erben lonnte.

;iDer näheren 9ef))re(^ung fei ooraudgefd^icft, bag JBeibe au8

bem \plitn ^effen^laffelfc^en Dber^effen ftammen nnb flc^ at« Älter«»

unb «Stubiengenoffen juerft in iDSarburg unb bamt feit 1605 in

®iegen no^e geftanben ^aben muffen, d^re atabemifd^e $orbi(bung

fällt in bie ^tii, in toe(d^er Sanbgraf ÜT^ori^ in iRieber^effen mit

ber (Slnffl^mng feiner f. g. S3erbefferttngd)>uufte oorgieng. lieber bie

riidfic^tdlDfe unb getvaüfame %ßetfe, mit votiöftx babei ber Sanbgraf

Über ben IBiberftanb ber jl^eologen unb ©emeinben ^inmegfc^ritt, ift

^tpift (®efd^. ber Sinfü^rung ber Serbeffenmg«|>unlte) ju m.--

gleic^en. iRirgenb« aber n>urbe ber baburc^ oerurfac^te ®etoiffen8>

bm<f fc^merjli^ gefüllt, aU gerabe in Dber^effen , m S. 3loxi^

eben erft (1604) ali neuer Sanbeft^err eingebogen toar, unb too man

bUTc^ bie Xeftamentedaufel Subtvtg« lY., toonac^ bei 2$erluft be«

Srbe« ber statas rcligiunia in feinem Sanbe ntd^t oeränbert werben

burfte, bor einer ^erle^mtg be« ttrc^Iic^en Siec^tdbeftanbe« gefid^ert

)u fein meinte, "äüäf nac^bem ber ^anbgraf burc^ Äbfe^ung unb

Sertreibnng ber renitenten ^rofefforen unb Pfarrer aud SRarburg

13
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mib ber Untflefleitb äu§erltc^ mit feinem JReformatiotidipet! burc^gC'

brtingen ipar, tpwrbe ber Streit m6) feiner firc^Iic^cn unb pofitifcfcen

Seite in erbitterter SBeife fortaefefet, junäd^ft in ben ja^treiAnt

jmif^en ben Unioerfitäten ®ie§cn iinb iWarbtirj} getccc^felteu Streit=

fdbriftcn, bann aud) »ä^renb be« SOjä^rigen Ärieg« mit SEBaffen^

geteatt. ßrft ber in ben SBeftfälif^cn tJriebeuÄfd^tuß aitfgencminene

iDiarburger 9tecc§ oom 14. 2[pril 1648 jtoifc^en ^effeu»ÄaffeI unb

$effen=Darmftabt brachte an6f bie firtfiüc^en Sfämpfe p einer frieb-

(ic^en 31ndg(eic^ung.

!I)ie Slufregung unb Srbitterung iener Üage ift »ießeic^t bei

feinem ber in jenen ©treit »erflo^tenen Sl^eologen fo fe^r ein

bleibenber ß^arafterjtig genjotben, a(« bei Cto^anne« §effelbein. Seine

Sd^riftcn bieneu fämtlidb ber ^olemif, mib tpo« SSilmar »ou einer

berfelben fagt, Iä§t fid^ fo jieralic^ auf alit bt« je^t befannt ge^

toorbeneu a««be^nen: „Der Stil ift tumnltuarifci^ unb bie S^rcibcirt

äugerft biffig." Seine ^eimat ift bie obcr^effifc^e Stabt ^raufen'

berg, unb »ir begegnen i^m. .vifvft im Oa^re 1605 «I« iungem

ÜJZagifter unb Sti}>enbiatenmaior jtt 2)?avburg. ®erabe biefe« 3afiv

foHte für i^n »erpngnt«oot( njerbeu, uub c>5 ift ba^cr oon SBic^tigfeit,

bafi er feine Sriebniffc toci^renb be«felben in einer bcutf^cu Sc^trift

fefbft befc^riebeu ^at. (1)

3u biefer Schrift (efen toir juerft, toie ^effelbein am 3;rini=

tati«fonntag 1605 eine ^rebigt über ba« (Sb. »on ßfjriftit« unb

9iicobemn« ^äft: „»ieber bie fjjtfte, fiirtui^ige, pfauter^afftigc •i)?tci>'

bemifd^ Röpffe." gtlid^e „^iffi^f ^««'^«ft^ipän^er" tragen borauf

bem ^rof. $Rub. ©ccleniu« ju, $effe(bein ^abe in icner ^rebigt

Saictnum «I» einen „^ett^unb" bejeic^net, »a« icboc^ :peffdbeitt

beftimmt in SIbrebe ftcllt. ®oc(eniu« nennt i^n borauf bei einem

öffentlichen afabemif^en äft einen jungen Seder, ber nic^jt »ert^

fei, GalDinum in ben ÜJiunb ju nehmen. §effelbein repticirt: „fateor,

nie esse jnvenem imbecillem, sed scriptura sacra, qua in con-

cione raea usus sum, imbecillis non est." (Sm^jfinblic^ere 5otfl«ii

foUte inbeffen ein anberer Vorgang für ^effetbeiu ^oben. ffiir

laffen i^n junäc^ft fetbft reben: „Den 29. Oulii be» »ertauffenen

1605 3a^r« trug fi^» ju, bag teir, nemlicl^ Oo^aune« ^effetbein

unb Wi. f)ermannu» ÜJtegabacd^n», bamalg studiosi ju ilWarj^urg,
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ivegen [oCc^er traioriQcu melanc^oltfc^en jett, in loeld^er bajuntaU

9}2aTpuro feuff,^cte, recreationis gratia \atWft anbern S^rüc^eu

Mftgistris oub studiosis in S^tlid(>em convivio on^ vino beluftigtett,

»nb wie ba« bet ingent ort, frolid^ etjetgten." 3n »eld^et Stimmung

biefe« convivium gehalten toutbe, fann man fic^ leicht »orftetten,

toernt man bebenft, baß in ben unmittelbar »or^erge^enbcn Jagen

bie Ü)?arburger lut^er. Ideologen i^^eud^ter, SKinlermann, 9)ien^er

unb 3)ietrid^ entlaffen toorben toarcn, unb ba§ gerabe bie ©tipeu'

biftten bei ber Sinfü^rung be« neuen S^>^oru8 ^roteftc unb ©c
n>iffendi>eiti>al)rungen erhoben Ratten, ^ag i^ten babei aud^ ber

SBein „ftarl geworben" fei, crjä^It ^cffelbein [c^r offenljerjig. ©o
würben bcnu auf bem ^eimtoeg oon bicfcr „Stubentenfreub" bie

fc^webenben Sird^en^änbel mit einem 3Karburger öürger, mit loeld^em

fie iufammentrafeit, Icibenfd^aftlic^ genug erörtert. 3)ie golge war,

ba| $>effel6cin unb fein Steunb t>on bem baraaligen 9tector 3o^.

®oebbätt6 jur Unterfud^nng gejogen unb i^nen grobe Sd^mä^ungen

gegen ben ü. SWori^ jur ^aft gelegt würben. iBiefe Slntlageu fteüt

^effelbein in feiner ©d^rift al« biJ«wiUige SScrläumbungen ^in unb

ergebt bittere Klagen über ba« partcüfd^e SJer^alteu be« Ooebbäu«,

ber nin: barauf au8gewefen fei, fie jn »erberben, unb felbft bie

'Solbaten herbeigeholt \fabe, um fie in feinem $au« unoerfe^cn«

»er^aften ju laffenj bittere Älagen aud^ über bie galfd^^it be«

©ocleniu«, ber fie wä^renb i^rer breiwßd^entlic^en ^aft ju einem

SiugeftSnbni« gegen i^r (^ewiffeu p bereben gefnd^t unb bann i(;re

bebingte 3lbbitte in ei« unbebingte« ©efenntui« i^rer ©d^ulb oerbreljt

f)abe. am 29. äuguft Würben bie ©efangeueu auf bie Äanjlei ge-

forbert unb „nad^ ablefung einer freien, fd^led^ten »nb bloffcn be=

tantnuß mit fewrigem grim D. Glot2di Gancellarii in« Exiliiun

wiber aile proteftation o^n einig Hoffnung gewiefcn."

Sofort begann ^effelbein »on ®ie§eu au», wo^in er fid^ nun

weubete, einen erbitterten Jelbjug gegen bie ÜJiavburger Ideologie

unb ^^ilofop^ie, «n erfter ©teile gegen ben SJertreter ber lefeteren,

atubolf ©ooleniu«. :öi« jum 3a^r 1610 Iie§ er in rafc^er

i^olge fed^« ©treitfd^riften erfd^einen. (2) ®ie ^anbelten oon ber

bamal« biet erörterten analogia sacramentalis uub bem tertinm

genas commimicationis idiomatum. @ocIeniu« fanb bie Stngriffc

^effelbcin« wid^tig genug, um i^m einen feiner bebeutenbften ©d^üler,

ben festeren SlÄarburger ^rofeffor Oo^anne« Gombad^ au«

JaJetter entgegcn^ufteöen, ber mehrere «fabemifc^c Difputationen unter

12»
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bem Hittl „antidotam oppositum J. Hesse! beinio" in ben Oa^rett

1607 unb 1608 cetBffeBta^te. (fime betfelSctt fiubet fid^ im

1. S:^eil bet miscellanea Rod. Goclenii.) f)effribem anftoortcte

batauf in 2 ©d^riften, con benen iäf nur bie Zitti {naäf Drandii,

bibliotheca classica) angeben fann: 1. Goclenins academizans

sine tractatns scholasticns, oppositns nngis et gaerris cttiasdam

pliilosophastri emissarii et missaB ad Rod. Qocleniam. Giess.

apnd Hampeliam 1609. 8. 2. Dissertatio sacrameDtaUs h. e.

tractatns polemicns de Sacramentis in genere, oppositus coidaiu

Gocleniano emissario. Giessae, Chemlin 1610. 8.

%bn aüäf Kniet bcn X^eologeit fud^te fid^ $effe(bein feinen

©egner in ber Werfen be« ^pättxen üßarturger ©u^erintenbenten

"iianiel Sngelocrator. Den etwai umftänbUd^en Zitti bei gegen

biefen getid^teten @d^tift geie id^ in iRote 3). '@ie flammt aM
bem 3a^r 1606 unb. ift, n>ie bie oorertoä^nte beutfc^e, juerft mieber

an« 8id^t gejogen con JBilmat (Beitfd^rift fih: ^eff. ®cfd^. 3, 210),

ber über i^ren 3n^att {$o(genbe« iemeift: „^ngeloccator toar im 3a^re

1606 Pfarrer ju gronfenberg geteotben. ^effeCbein, bet fanatifterte

ßut^etanet, entfette ftd^, »ie natütHd^, Ü6er biefe Unbiü, toeld^e

feiner SBatetftabt butd^ bie Sinfe^ung eine« fold^en famosi ingeaü

n>ibetfa^ten ioat, unb fud^te eine (S)e(egen^eit, ftd^ an bem „Sa(<

cinianer" ju reiben. (Den 8lula§ na^m ^effelbein ccn einer

äeugerung ängetocrotor« in beffen ©d^rift: Der 2. Äbteeifer D.

3erem. Sietori«, ®üp. ju biegen: „ein befd^nittener XffaUx ift ein

X^a(er unb nid^t gar ju oertDerfen, tvieteol man nid^t unrecht baDon

rebet: e« ift fein Zf)aiex, er ift nid^t red^t öolftommen.") Diefer

Äb^anb(ung ift eine grimmige 3xf^^ft an ängelocrator corgefc^t"

3nbeffen »flrbe e« eine Ser(e^ung ber gefd^id^tüd^en @erec^tigfett

fein, h)enn n>ir un« ba« JBilb ber '^erfi>nßc^feit $effe(bein« (ebig(i(^

au« feinen ^olemifd^en @d^riften conftruieren n>oÜten. föhr bflrfen

bod^ nid^t flberfe^en, bog i^m eine ungen>ö^n(td^e Begabung unb

großer ©d^arfflnn felbft cen feinen, con i^m fo unfanft be^anbclten

@egnern nid^t abgef^rod^en ioirb. Scripta tna, fo rebet i^u Som°

bad^'®oc(eniu« an, qnae Antidoti nomine circumferautur, ad

nos pervenere. NotaTiinns in iisacnmen ingcnii, qnautnm

quidera in aetatem tuam cadere potest, eximium; veritatem

et modestiam desideravirnns. Veritatem: nam et seusui et

rationi et gravissimorum autornm sententiis adversantur.

Modestiam : quoniam non sine insectationä uominis tum aliorom
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gravissimornm Tiroram, tum iuprimis magni nostri praeceptoris

(Goclenii) rem egisti." Sei allev ©d^ätfe unb ©d^roff^eit fetner

^orentil mug e^ t^m aber bodf auc^ ntd^t an fotd^en Sifienfci^aften

gefehlt ^aben, meldte i^n benen, bte nid^t in jenen fird^Iid^en Säm^fen

auf gegnerifd^er ©ette ftanben, in fe^r günftigem unb gtänäenbem

Sid^t etfd^cincn liefen. I^enn er ^atte nid^t nur unter feinen j[üngeren

Sommilitenen bcgeiftette SSere^rer (4), fonbern aud^ feine t^eologifd^en

Se^rer }u biegen fanben fid^ ocranIa§t, i^n fd^on balb nad^ feinem

©eggang »on bort unb feinem ©ntritt in8 Pfarramt burd^ 85er«

lei^ung be« t^eologtfc^en l^octergrabefl in nod^ fe^r jungen 3a^ren

audpjeid^nen; ja, al« er 1609 a(d (ut^er. ^rebiger nad^ Sßefel

gieug unb fid^ bort mit be« Sleoifd^en Secretariu« Scm^arb WiU
manni Stod^ter, äbel^eib, »erheiratete, ließ bie ®ie§er Slfabemie

biefem (Sveignie )U @^ren ein (ateinifd^ee {$eftgebid^t im l^rud er^

fd^einen. (StriÄer, ^eff. ©dt^rteugefd^. 4, 468.)

ffienn f?5äter in ©efel ^effelbein« SSeri^ältni« ju bem rcfor«

mierten ?affor Sem^arb Srant, einem SBefeler ©tabtfinb (1609—15

in Süberid^, bann in ffiefel), ein befonber« gereijtea unb feinbfeligeB

mürbe, mie id^ aud einet gütigen, miinblid^en STHtt^eilung @arbe>

mann« entnommen ^abe, fo lägt fid^ bae unj^eifel^aft fd^on auf

ba0 alabemifd^e Seben beiber Scanner jurUdfU^ren. Slud^ Srant

^atte nämlic^ in jentm 3a^r ber 3(ufTeguug (1605) p üßarburg

ftubiert unb fid^ bort auf« engfte an bcn für ^effelbein fo »iber«

toärtigen ©ocleniu« angefd^Ioffen. ®elbft an bem t^eoIogtfd^>)>I)i(o='

fo)>^ifd^en ®treit gegen bie Sieger ^atte er t^ätigen 9[nt^ei( genommen,

inbem et jmei unter bem 33orft^ be« Oocieniu« 1605 unb 1606

gehaltene alabemifd^e Difputationen, bei weld^en er 9fefj}onbent »ar,

unter feinem 9Jamen im Drud ausgeben tiefe (5). ©ieß lonnt«

jenem ^effelbein gen>ig nid^t oerjei^en, unb n>enn il^m berfetbe in föefet

ali einflufreid^e $erfSn(id^felt hiebet begegnete, fo n>itb er in i^m aud^

bort ben emissarius Goclenianns unb ren 9{e)>räfentanten bertird^«

lid^en unb t^eologifd^en 9iid^tung gefe^en ^aben, bie i^n einft in<$

Qpl geftogen l^atte.

Uebet bie f)}{tteren iJebenefd^idfale |)effe(bem« ^abe id^ nid^te

^idftcti audfinbig mad^en I5nnen, unb e» würbe mir ertoünfd^t fein,

n>enn biefe äOtitt^eilungen einem ^efd^id^tehmbigen be« 9t^in(anbe«

8$eranlaffmtg gäben, »o möglid^ feftinfteUen, n>ie (angc fid^ bie

aaiirifamteit $eff<(6eind in äSefel aodf über ba« Oa^r 1612 ^inou«
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erftrcdt ^abe, ob er öon bort au« in eine anbtre ©teüuitg übet»

gegangen ober in ©e[el geftorben fei.

Slnd^ JBcier ^at nad^ bamaligem afabemifc^en ^xaadf, na<^^

bcm er 1605 al« innger ÜRagiftcr feineu t^eologifd^en öe^irern »on

üWarbuvg uad^ ®ic^eu gefolgt tcav, meistere X)if<5utationen , welc^

er unter bem SSerfife Söinfelmaun« gehalten ^lat, brucfen laffttt.

Sine berfetben liegt mir »or. Sie ift gegen ein »unberlid^e«, fürjere«

©d^riftftüd (tabula) bc« SIRarburger "profeffor« ^ap^ael (Salin,

eine« Sd^njeijer«, gerid^tct unb fül^rt ben S^ltel:

Gonsideratio tabulae RaphaeÜB Eglini, Iconii Tigurini,

professoris Marpurgensis, in qua rationem Bolidam quaestiöuis

jam diu controversae ad .coeiiani Domini rectins iplelligendam

sibi exhibere videtur,* ad piam sermonnm collationem proposita,

de qua Deo auxiliante praesideJoh. Winckelmanno, SS. Theol.

Doctore et in schola Giessena principali Professore ac pro

tempore Rectore, pro virili respoadebit M. Justns Weierus,

Schweinsburgensis, die 26. Augusti, ia majori cnriae auditorio.

Giessae Hassorum, Excudebat Nie. Hanipelius, Soholae Typogr.

1606. 4.

(SSgt. SSitmar, 3eitfd^r. für ^eff. ®ef(^. 3, 209.) Sie ift

ru^ig unb fad^Ii^ gehalten unb unterfd^eibet fi(^ baburd^ von ben

<5otctnifd^en ©griffen §>effetbein#. Der ^rofeffor S^rifto))^ ^efßicu«

^at i^r ein Echo applaudens angelangt. 3n ben SGBerfen WmteU
mann« bcfinbet fic^ nod^ eine, nad^ ©trieber aud^ fetbftänbig er*

fd^ienenc Dif<5UtatioH „de augelis", bei wetd^er 3ßeier gteid^faU«

5Ref<5onbent war. SJenn JRerfling^aufen bei ber SnoS^unng SBeter«

in feiner 9lefonnation«gefd^id^te bemertt: „woljer er war unb tarn,

ift nid^t befattut," fo fönncn n>ir betn gegenüber nunmehr conftatiren,

baß er ju @d^tt)cin«berg (a. b. D^m, 3 Stunbeu öftCid^ con 3ßar=

bürg) geboren ift. ©eine ßltcrn waren ber Sürger uub ©di^iJffe

Subwig ©eier, ein öäcfer, unb beffen (Sl^efrau Äreljna 9J. Slm

1. ÜWai 1609 tiefen biefetben ein Sa<5itat üou 100 fl. au« unb

ertoä^inten in ber ©c^ulburfunbe i^re« (wa^rfd^einlid^ einjigen) ©o^ne«

„"•SR- Soft ©eierö, iefeigen ^srebiger« ju (Sölln." SBJte

er nac^ Äöln unb öon bo nac^ Düffelborf fam, fann ic^ nic^t an

geben. Stud^ in feiner ^eintat Würbe fein Stnbenfen wot »öHifl
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ettofd^en fein, tuenn nic^t feine (Stben }u Iiüfletbotf ba« tjotettcä^nte

Äa})ita( fammt ben tu ben langen feieg*ictten tüdftänfctfl gebKebenen

3tnfen jtir Stiftung eine« Legate« für bie ^au^anucn in @d^«)ein8=

berg oewcubet Ratten. Iiie SSer^anbtungen «Der biefe Stiftung

»urben im 3a^re 1669 burd^ 3Beicr8 ©d^njicgerfo^u , ben Dr.

fiubtoig ^ie^felbt, begonnen nnb erft 1681 burd^ benfelbeu sunt

3lbfd^Iu6 gebrad^t. Senn wir au« biefem feincöwcg« oerein3e(ten

®eifj)ie( fe^en, wie ber @inn ber ©o^Itfjätigfeit uub bet

»erft^ätigen Siebe nod^ lange nac^ föeierd S^obe in bem £i'ci« feiner

nä(^ften Angehörigen oor^errf(^enb gewefen ift, fo bürfen wir ^ievau«

gewig einen gänftigen 9{ttdf(^(ug machen auf bie $erfdn(i(^{eit bed

üWanne«, beffen 9lame in jenem Ärei« mit fo großer 3Jere^rung

genannt würbe. Iiiefer ©ci^tuß wirb um fo me^v geftattet fein, a(«

fid^ Seier, oon fc^riftftellerifd^er S^^Stigfeit fern gehalten ttnb auf

fein })erfönn(^=amtli(^e« Sirfen- bef(^vänft ju ^aben fd^eint, woju

aui^ bet Umftanb ftimrat, baß er feiner fletnen. Düffelborfer ©emeinbe,

nad^bem fid^ bie ®unft beö ^fatjgrafen Sotfgang Sif^efm (ängft

bet römtf(^en fiird^e jugewenbet ^atte, bt« ju feinem Xobe treu

geblieben ift.

(Sa ift bead^ten«wert^, baß auf gleid^e Seife, wie un« bie

^iat^rid^ten über feine ^erfunft unb äbftammung bnr(^ eine mitbe

Stiftung in feiner ^eimat ermatten finb, aadf bie ^lad^ridbt über

feitt Seben«enbe, we(d^e« am 17. 9looember 1641 ju Düffetborf er»

folgte, bmdf ein oon feinem Sd^wager S^rifto)>^ 9?ulanbt an bie

bortige ®emeittbe gemad^te« ®ef(^enf auf un« gefommen ift. (6)

(58 war nid^t meine 3(bft(^t, im SJorfte^enbeu einen boUftönbigen

l'eben«umriß beiber Sl'^änner )u geben, fonbern im Sefentlic^en nur

ii^re Sorgefd^id^te bi« ju i^rer Berufung in ben ^ienft ber nieber>

r^einifd^en Iut^erif(^en Äird^e. Ser mit ber )>oIitifd^»Iir(^ti(^eu

5Bergangen^eit ber Oü(i(^=(SIeoifc^en Svbianbe certrautev ift, möge

ba« aWitget^eilte mit bem f^>äteren iJebeu«gang bevfelben unb mit ber

Wef(^id^te ber merlwürbigeu 1)in«Iafener St^nobe, bei beren 3"'

fammentritt fie ba« breißigfte 8eben«ia^r fd^werti(^ überfd^ritten

Ratten, in ben redeten inneren 3"f«'"'nfn^<>''9 bringen. 'Jiur auf

6inje(ne«, wa« befonber« auffällig mit i^rer ^erfunft au« Reffen

im 3ufAntmcul;ang ^u fielen fd^eiut, möge fnr^ ^ingewiefen werben.

(äxiüidf ift e« mir ^iemad^ unzweifelhaft, baß fie ba« Onftitnt
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bct (S^nobe nxäft ben betiad^botten tefctntierten Äiti^engemdB-

\(ifa\ten entließen unb nur umgeftoüet ^oben, foubern ba bie ®^atb«

in i^tet lut^etifd^en ^eimat, Reffen, längft al« ltni^(i<i^ Onftojti

im ®ebvcMäf toav, \o btoitci^teu fie biefelbe nur, fo teie fie bort

b e ft n b , in i^ten neuen fflirlungÄttei« ^inübetjuttagen. ÜÄan batf

nur bie äfften bet X)in8lolener <S^nobe lefen, um in berfelben al«ba(b

bie toefentlid^en 3^9« i^te« S5otbiIbe« »ieberjufinben. ®ir ^aben

olfo bi« bie mevftüittbiße ©rfei^einunfl, bog, tea^renb in Reffen bem

fitd^enotbnungamäßigen .SBeftonb ber ©^nobe butd^ bie Äitd^enf^sittimft

»om 3a^te 1605 bet ßeben«nerB butd^fd^nitten toitb, jtoei ^^fi^t

Sjulonten einen Slbfenler biefe« Comne« in einen entfeniten Sobcn

Berpflonjen. — SBenn fte ferner bei oBer Sntfd^ieben^eit be« lut^»

^elenntniffe« in ber }u X)in0(alen aufgefteUten Formnla Confessioms

bie (Soncorbienformel nid^t }ut Hrd^Iid^en Geltung bringen, fc

toav t^nen tai tmdf bie bid^enge (SteOmtg [o toti ber ))fä()if(^en

ol« ber ^effifd^en Äird^e gegenüber biefer ©elenntni«f<i^nft »or«

gejeid^net. Sluffoüenber ift e«, bog fie fid^ troft ber, offenbar ber

reformierten fiird^e fo f<i^rf cntgegenaefeftten S^enbenj biefer ©Jjnebe

im Celenntnia »om ^, Slbenbma^I faft genou mit ber in ben

olten ^effifd^en Äird^enorbnungen l^noorgebrad^ten gcrmulierung be»

gnügen ju lönnen meinen, ffier JüoIIte ^ierou« fd^Ite§en, bag fie [itfy

bomtt ber reformierten Sird^e u«b i^rem ße^rtro})U« Rotten nähern

»oüen? ffiir lönnen »telme^r ou« blefem öetf|>iel erfe^en, bag e«

Böüig gefd^td^t«»ibrig fein »ilrbe, wenn man ou« bcm fe^Icnben in

unb sub in fold^en X)efinittonen f<^ab(onenmätig lut^erifd^e ober nic^t

lut^crifd^e Strt unterfd^etbeu »oüte.

Änbrerfeit« mog e« no^e liegen, ou« ber Berufung gerabe

biefer Spännet einen @d^(ug auf bie bamoligen Itxd^(t<i^en, BieIIci<^t

aud^ ^olitifd^en $(ane be« ^faljgrafcn 9Bo(fgang ®t(^e(m unb bie

bamalige htäfiidf^poM\6fi 'iaQi ttin^aupt )u }k^en. ^df mu§ mic^

inbeffeu be« (Eingeben« auf biefe« mir ferner (iegenbe ®ebtet ent-

^a(ten unb e« genügt meinem S^cotde boUfommen, )ur Sluf^eilung

jener ürd^engefe^Iid^en 93orgänge eine geringe ^Hutbreid^ung geboten

}u ^aben.

1) 3)er Zittl Weftt @<5rift, ouf »etc!^ jutrH Silmat, 3titf<5t. fftt ^eff.

9t\di. S, 210 aufmettfant gemac^ ^t, ift fotgenbtr:

(Skffingnug. M. Johannis Hesselbeinii Francobergengis. SMi ift-

SSat^afftig Sielation ^lii^ 9^am^fft(lt Fractioen, ban^ mUlit geted^ter
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JnhanncB Hcssclbein Ten 9. August 1605 )U Storpurg (|(fengt{4 (iit{|('

jogtn uocbtn. 9Rit (K({|(6(n<T protestation, Sit bcn X'nrdfiloud^tigtn ^ixfige-

6oTn(n ^äxf^tn snb ^rrn, ^rnt 9Ron6, Sanbgraff )u ^(n, (Broff }u SaQen«

SÜMiiogra, S>ie4, 3istn^in snb 9hbba k. SDitinon (Btubigen ^flrptn enb

^Ttn. (Sm @(!^Iug:) (Btbtuctt, 3u ^rantfnrt, 3n serlegnng 3o§ann oon Sinb,

3m 3a^i. ^ffen ^at noC^ dn» ftanD^afftlsen MVtt. 4.

2>tT ct)&V«>^ Sl'^il bt'[<< @<^ft mag, nie Sitmar uit^It, f(^n

1606 niebtigef^iicbtn ftin.-

2) 3)eT ^Cttcl bet erften gegen QkKleniu^ä genuteten S^tift ^netbeinS

ift folgenbtt:

Antidotum Philosophico-Theologicnm M. Johannig Hesaelbeinii

Francobergeneia Haisi, Novo Phanuaco M. Rodolphi Goclenii, Philosophi

Marpargensis , circa quantitatem, extensionem et diuinonem Msentiar

oppoeitum, quo tria yulnera gravisBima, 'A^roxXaoüi^ ceremoniae a

Caluinianis impradenter iaflicta, curare contendit, Tribus Antidot!«:

I. Fractionis Ceremoniam eaae partem essentialem Coenae Do-

minicas

II. Fractionis Ceremoniam esse partem integralem üoenae Do-

minieae.

III. Sine FiactioniB Ceremonia manere qnidem essentiam Coenae

Dominioae, led non integram.

tiiessae HaMorum, Apud Nicolaum Hampelium, Scholae Typo-

graphum M. DC. Vn, 4. 70 ®t\ttn.

Din @((tng bilbet eine fel^i ^anSfotbernbe Apostrophe ad R. Goc-

lenium.

Sngel^ngt ift ein oon fficier oetfagteS tot. Carmen. „Ad revercndum

et doctigeimam virum-jnvenem D. M. Johannem Hewelbeiniam , suum
Intinium.

Dai (Bebid^ ent|filt anfptetaitgca auf bte 0<^rtft(n ^ffetbtind gegen

lagctoomtOT nnb 9oüe$ä»8, tuüi xi) 1^ barane nni fotgtnbe Seife l^ttwr,

bie fSr boS StiV^Itni« ffidei« )a ^ettcin d^aftenflif^ finb:

Ad pcnnam, ad pcnnam tronai, praeclare Magister,

Ad penoam! Cordia portio magna meil

Sic Te TiTaci decorabit patria laude

Applausuque feret sie studiosa cohors.

Bio disoent, juTonie quid possit, Cinglica turba,

Quid praeceptori discipulos valeat.

Sic tibi, sub medio disorimine fidus Achates

Semper ero: CORDIS PORTIO MAGNA MEI.

M. Jostus VVeierua Schweinsburgensis

HaMQs, SS. Theologiae studiosos.

%on bea fpätcnn gegen Vociemue oetfagten €S#nfttn ^tf^tbetaS l^
ii) HS iet}t nix!^ leine )n (Befh^t befamtmen Ifinnen.

8) a>ie @4nft ffi^it btn Xitel:

FIzHmen Theologicum. M. Johannis Hessclbeinü Francobergensis,

1'heologiae Studiosi, explorans deminutum thalerum Danielis Angelocrä-

toriii, pastoris Francobergensii) nuper constitati: quo distinotionem par-
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tium integralium et efleentialium, a Calvinianis mveiitam, et nnper •

Marpurgensibus et aliis circa ceremoniam ä^ox}Mai<n in Sacra Doiuini

C'ocnu ursurpari coeptaiii, vendibilioreiu reddere conatus est. (iieasae

llasHoruiu , Kxcudebat Nicolaus Hanipelius, Scholae Typogr. 1606. 4.

3)it ©d^ft ifl Den (Bieg« ^rofcfforen gfinrf uiib ^loicu«, btbicitt 3n Gco.

Dnuidii bibliothcca class. p. 22 tfl btr Xitel DcrftümtneU angegeben. %ni

l>i-audiu8 i|l )u etfe^n, baß ^ffttbein aüä) eine Theoria logica unb trat

Scliolu Tlieulogicoruni Miscellaneorum (leistete no<^ 1610) ixuStn Iie§.

4) Dem folgenbtn 9M<^nif an ^ffetbein au« btm Sa^te 1605 »irt nun
^irnit unb aufritfitigfeit nt(^t o^fprec^n tSnnen.

Ad reverendiiin et doctissinium virum iuvenein Dn. M. JohanDem
Hctigclbeinium 8S. Theologiae Candidatum, amicum guum singnlareni.

Hinc, Hesselbeini, onr noatra cedis ab urbeY

mihi gerniani fratris amate loco!

tjemper inoblita te (juro!) mente favebo,

Qnod tarnen ex oculis laberis, indoleo.

Ito bonis avibus, quo te Deus optimus irc

Inssit et in sacro sedulus esto cfaoro.

Hoc quodcnnqne bonnm, quodcunque videtur et aequum,

Efficias posito, DULCIS AMICE, metu!

Ignivomos jaciant mixta pice Tartara bombos,

Dura: nani Christo praeside fortis eris.

Nil contra poterit moliri et Orbig et Orcus,

Sta, dura, Pylios Tire videque dies 1

Sig memor, oro, tui Kerfeldi Cläre Magister!

Ehen, qnod cogor dicere Triste VALE!
Johannes Kerfeidt, Suinfurtengis Fr., Ecclesiae Patriae Commi-

nister, <pi}.o<pt}MXs ivcxa faciebat avioa^riiia^.

(Sm @(6tu6 btr @^rift: „©efÄngnu^" obgtbrucft.)

5) Da bte tnoä^nten Sifputationen SrantS nur in feltenen SRaTfenTjcr

Srucfen sor^inben ftnb unb fu^ f(^»cTli(^ augeTV>I6 $(f^en8 finbtn »erben, fc

feien bie Xitel berfelben ^iei angefüllt:

1. Themata grammaUca, logioa, rbetorica, mathemaüca, physica,

politica de Analogia seu I'roportione, cui gubjecta est assertio verae et

orthodoxae aententiae de Analogia gacranientali inter panis in coena

fractioneni et corporis Domini in cnice immolationem, praeside M. Ro-

dolpho Croclenio, in illuntri academia Manritiana F. F., ad disputandum

proposita, respondeute Bernharde Hrantio Glivo-Vcaalio, philosoph. et

theolog. Bt., disput. 12. Octobris. Marpurgi, ex calcographia Bud. Ilut-

welckeri. 1605. 4.

(2)te 3)ebicatton nennt eine Jtnja^I angefel^ner äRfintter )u SBefel utib

einen ^Sürgei }u Stiln.)

2. Theses apologetioae, oppositae dinputationi I & TT M. Casi>aris

Finckii, in gymnasio (liessensi logiees et phygice« professoris ordinarii,

quas oppoüiiit digpntationi ciiidam in academia Marpurgensi habitae de
Analogia Hiicramentali deqne fractione panis. Quas interventu divini

numinis sub praesidio clarJHiÜDii philosophi D. M. Kod. Goclenü, philo-
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Bophiae practica« professoris, in inclyta academia Mauritiana discuticndas

publice proponit ad diem 19. Marlii Anni 160H BernhardnH Brantius

Clivo-Vesaliu«. Marpurgi c typographeo Guolgangi Kezelii. 4.

3)itle It(}tt, ni(^t ol^nt 8til)tnfc^ftli<5ttit ottfoßtt Ädjrift ip (jtmibmtt

Um 9axon SBoltl^afar »on aJliltnlnintf, btm 3o^nnt3 »on !6i)Ionl) ju Spelt'

borp, ctt»if(i^m Sotl^ unb ©tott^Ittr ju ®tntp, itm go^nntS VttS'tf«

(coMiliario et aei-arii praefecto), Um Sot^fcWfftn Qol^nnta ®toin ^u

3B<f(I unb mehreren anbcrn 9S(fcIci *j9attici(Tn.

Wlan ftc^t, bag bicfe >S<^tft(n i^nm ^tt^It nac6 aud) gtncn ^cflel6etn

gcTit^tct fein mugtcn, wenn auc^ bct 9{ame t)ed{c(6<n baitti tcint Snoci^-

nuKg finl)et.

6) :3M( angabt übet SBrinS Xobcötog, roeld^ bet uoit SRuIanbt gtfii^nttcn

Aanjclbibct bcr lut^rifii^n (Bcmcinbt ju SJändborf cntnommai ilt, Mibättrc

idi, mit bic mciltcn aititt^ilnngtn übet boS anftntcn ^ffcIbciniS unb Vkxtx-j

am Siiebtri^n unb bic Si^nobt }u 2)ind{atcn, bet 9üte bcd ^rrn ^(tor

Jttafft ju Qlberfclb, oelc^m idf füi feine frcunbltt^ antegung unb Sei^ilfe )u

det^Iic^ 2^nt Dttpflid^tet bin.

xm.

Mannen |unMu0.

Sein 2tbtn nnb feiae @(^riftem

Son ^farreT CtW« gu ^iTjenl^in.

9(uger ben »enigen 92ad^rid^ten, weläft Stedltitg^aufeii in feiner

5Refcmiaticn«gffd^l(^te übet ^unblu«, ben „»crtrefflic^en ^cf^rt-ebigei"

bn ^erjogin Sat^arina S^artotte \a tJUffelborf gegeben, ift 6i« je^

laum ettoa» me^r über benfelben befannt getocrben. (Sine »cv

3a^ren burd^ einen gfüdfid^cn Umftanb in meinen S5cft^ gelcmiiiene,

Ben ^unbiu« felbft unterm tJatum: (lte»e ben 4. ^yion. 1676 für

einen Jveunb niebevgefd^viebene turje ;i*eben«ffi5;ie, fowie anderweitige

^anbft^riftlid^e unb gebrudte ^Jiac^ric^teu, Ijaben mic^ jn bem !öerfud>

bcftimmt in* Inr^eu Umriffen fein \*eben i^u jeic^nen.
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tium integralium et essentialium, a Calvinianis inventam, et nnper •

Marpui-f^cn.'iibua ot svliig circa ceremoniam a^ox}.aai<n in äacra Doiuini

Cocna uraurpai'i coeptam, venJibilioreiu reddere conatus est. Gieoeac

liastioruiit , Excudubat Nicolaus Hanipelius, Scholae Typogr. 1606. 4.

3)ie Sifttift t|l btn (»teger '^Jrofefforen gincf uitb ^loicuä, btbirirt 3n «eo.

Dniudii hibliotheca class. p. 22 i(i bei Xitel serflfimtnelt angegeben. älnS

IVi-audius i|l }u erfel^n, baß ^ffetbein aud& eine Theoria logica unb dn«

i^cltola 'rUeulogicoruni Miscellaneorum (U|}tere nod^ 1610) bniifen üt%.

4) Dem fotgenben ^lai^ruf an ^ffelbein au« bem Sa^w 1605 mixt man
Säinte unb anfric^tigteit nic^t abfpred^n fBnnen.

Ad rcverenduui et doctiasimum virum iureaein Dn. M. Johanneni

HcRaclbeinium SS. Theologiae Candidatum, amicum simm üngnlwreni.

Hinc, Hesselbeini, cur nostra cedis ab urbeY

mihi germani fratris amate loco!

Semper inoblita te (juro!) mente iavebo,

Quod tarnen ex oculis laberis, indoleo.

Ito bonis avibus, quo te Deus optimus ire

lussit et in sacro sedulus esto cfaoro.

Hoc quodcunque bonnm, quodcunque videtur et aeqiium,

Efficias poeito, DULCIS AMJCE, metu!

Ignivomos jaciant mixta pice Tartara bombos,

Dura: nam Qhristo praeside fortis eris.

Nil contra poterit moliri et Orbis et Orcus,

Sta, dura, Pylios Tire viäeque dies!

Sie memor, oro, tui Kerfeldi Cläre Magister!

Eheu, qnod cogor dicere Triste VALEl
Johannes Kerfeidt, Suinfurtensis Fr., Eccleiiae Patriae Comnii-

nister, <pi,}.o<pt}MH h'cxa faciebat av'toajrt^üa^.

(Sm ®(^tu6 ber ©c^rift: „(äefängnuß" abgebrucft.)

5) Da bie enoj^nten Difputationen SrantS nni in feltenen 9)taTbiiijci

Dntcfen soi^nben finb unb fid^ fc^nerlicfi auger^itb ^f^enS finben toeibcn, \e

feien bie Xitel betfelben ^iei angeführt:

1. Themata grammaUca, logioa, rbetorica, mathematica, physica,

politica de Änalogia seu I'roportione, cui subjecta est assertio verae et

orthodoxoe aententiae de Änalogia sacramentnli inter panis in ceena

fractionem et corporis Domini in cruce immolationem, praeside M. Ro-

dolpho Goclenio, in illustri acaderaia Manritiana F. F., od disputandum

proposita, respondeut« Bernharde Brantio Clivo-Veaalio, philosoph. et

theolog. Kt., (lisput. 12. Octobris. Marpurgi, ex calcographia Kud. Hut-

welckeri. 1005. 4.

(Die Debication nennt eine Ülnja^I angcfel^uer ä)Unner gu SBefcI uttb

einen Sfirgei jn kiXn.)

2. Theses apologeticae, opiwsitae disputationi I & IT M. Casiiaris

Finckii, in gymnasio Giessensi logices et physices professoris ordinarii,

quas opfto.iiiit disputationi ciiidam in acadetnia Marpurgensi habitae de

Aualogia «acranientAli deqne fractione panis. Quas interventu divini

numinis sab praesidio clarisMoii philosophi D. M. Kod. Goclenii, philo-
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Bophiae practica« professoris, in inclyta acodemia Matiritiana diacutiendas

publice proponit ad diem 19. Martii Anni 160H Bernhardns Brantiua

Clivo-VesaliuB. Marpurgi o tjrpographeo Guolgangl Kczelii. 4.

Die[t Itijtt, nii^t o^nt Sttbtnf(^frti(^(tit otrfoljtt edjrift ip gtmibnitt

bem *aron Salt^afar oon 3JliItnbnn(f, btm Qo^nntä oon !8i)tanb jn läpelt-

boip, cI(oif(^m 9lat^ unb Statt^Ittr ju Qtvxtp, btm ^o^niKS V^ttgief«

(consiliario et aerarii pmefecto), btm flat^fc^fftn ^o^int^ ®ioiit ju

SBtfd unb mt^ititn anbein SBtfdti ^tiicitin.

SRan f{(]^t, baß bi(f( >S(^iift(n il^itm 0"^^^ n<>''^ <>"<<) d<9<" ^({felbein

g(ri(^t(t fein mußten, nenn au(^ bei 92ame bed|cI6<n baiin (eine (eiraä^-

nung finbet.

6^ ^t Sngobe übei 9Skiei8 ZobeStag, ntXiit bet oon SRuIanbt gefc^ntten

Jtanjelbibet bei lut^iifc^n (Bemeinbe }u £)flne(boTf entnommen ip, »eibaiUe

i<S), nie bie meiflen aititt^ilnngen übet boS Suftreten ^fitlbtiui unb SQSeieiS

am 9liebert^n unb bie ^St^nobe )n S)iniUUn, bet Sflte b«ä ^xxn t^ßoi

ihafft }u Slbeifelb, melc^m iä) für feine fteunbli^e Sniegung unb Sei^ilfe )u

(letjlic^ Ittnt Beivfiic^tet bin.

xin.

Mannen InnMun*

^t'in ^tbtn itit]i \t'int @d|rtfUtu

Son ffanet €un» )u ^iijenl^in.

Stufev ben ttenigen 3?ad^rid^ten, weldft ÄedltHjj^aufen in [einer

9iefomiatton«9cfd^id^te üb« ^unbtu«, ben „toirtreffltd^en ^ofpvebifler"

btx ^erjogin ^at^arina S^arfotte \n Dflffetborf gegeben, ift 6i« ie^

laum ettoo« me^r über benfelben befonnt geworben, ©ne »or

Oa^ren burd^ einen glüdüc^en Umftonb in metneu S5cft^ gelcmmene,

»cn ^unbiu« [efbft unterm 1)otum: Üleve ben 4. 'iJioft. 1676 für

einen Jreunb niebergefd^riebene lurje ^ebenaffiüiie, \otDXt anberweitige

ijanbid^tiftlic^e unb gebrurfte >Jioc^ric^>tcu, Ijoben mic^ \n bem !öerfud>

bcftimmt in" fnrjeu Umriften fein «eben ^u jeic^nen.
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Oo^annce ^unbiud ^at eine fe^r e^renboQe ^[(ftammuag.

©ein SJater ÜWavtin l^atte um feine« eöangelifd^en ®lauben«J »iBen

unter betn fpanifc^en X)ru<f ber iWieberianbe fein SJaterianb, Ht

'^rooinj 92amuT, oer(affen unb loav nad^ Oberbeutfd^tanb eingeivanbcrt

(Seine SD^ntter, eine geborene @ufanna bu SD2ont, bie Sloc^ter bei

SKärt^rer» ^nrt? bu SWont, luar ben SSerfoIgungen ber ^roteftaitten

in granh-eid; entflogen nnb ^atte ebenfalls in unfetm SSaterlonb«

eine jtoeite ^einiat gefunben. 3)?artin ^unbi*u8 lieg fid^ nadf feiner

$ere^cli(^uug in bem bei @rünftabt gelegenen naffau<faarbrä(ftf(^en

©täbtd^en @yro§bo({eu^int ald Saufmann uieber, teo i^m 1598 fein

@o^n 3oi^anned geboren lourbe. Srrt^ümlid^ f)at man biefea üiSiftx

aU einen geborenen ^ornbad^er angefe^en, tote tai ^tbnm tn

^ornbat^r ®(^ule, fon>te ba« ber UnioerfitSt $)dbrfbcrg angibt

3m 3a^r 1600 fiebetten bie filtern nad^ bem ©tabtd^en ^ornba^

Über, um l^ter int j$ürftent:^uni 3'»cibrii(fen unge^inkrter i^reft

reformierten ®(auben« leben ju fönnen. ©d^on in früher 3ugetib

erfuhr ^unbiu» ©eweife gi5tttid^er üBorfel^ung. äl» finabe fpielt« et

einft am üBaffei unb fiel l^tnetn. O^ne alle Sebendieid^en tourbe er

auf ba« entgegengefeite Ufer getrieben, tco i^n ein bafelbft bef^5f>

tigter Jiitrfd^ner ^erau^jog unb in loarmed Saffer fteQte, n>e(d^e«

i^m jur ||>anb loar. ||>ierbnrd^ lehrten balb bie gefd^tounbenen

Sebenegeifter bed ^abes wieber }urüd. SKit rfl^mlid^em tSld%t

burd^ltef ^unbtu« bie fünf ' klaffen bc8 ^ontbad^er ©^mnafutm«

iüuftre, in beffen Soncict er bie legten brei 3a^re jubrad^te. fEflit

ben beften 3eu9«lff™ »evlie^ er 1617 biefe Slnftalt, um bie |>eibel=

berger $)od^fd^uIe ju bejid^est. Sr »tbmcte ^ bem ®tubtnm ber

^^ilofop^ie unb Ideologie. 3n (eftterer »urben feine ^auptle^ter

bie bamal« berü:^mten ®eIe^rteH 35ot)ib ^areu«, Slbra^ara ©cultetit«

unb ^einrid^ Stlting. Slud^ befud^te er bie SJortefungen über prat-

tifd^e Si^eologte, »eld^e bie beibcn 'Pfarrer !£e^r unb ^eletartu«

hielten. 'Slaäf ooQenbetetR oierjä^rigem Surfu« tn ber iDhifenftobt

am ^Jfleäar, too er bie legten brei 3ai^re bad Stipendium academi-

cum genoffen, würbe er auf (grapfe^lung ältiug« oon feinem 8anbe«=

^erm, weld^ei bemal« jugleid^ ^miniftrator ber Sutt>fal) war, ben

22. 9lo»ember 1621, unb ni^t 1622, wie gaber, ©toff f,
b. fünft

SJerf, einer ^jfaljjwe^br, Äird^engefd^id^te IL ®. 277 feftt, auf bie

eine ©tuube oou B^'^i^tüi^^tt entlegene Pfarrei Sontwig bentfetu

Sin biefem Orte, wo er je^n 3aljre ba« ^rebigtamt führte, trat et

in ben (S^eftanb mit Sat^rina be 9}o, ber Sod^ter be« ©Atger«
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(Samuel« be 9to ju Otterberg in bcr Itiir^fatj, eine« 'JDHtgliebe«

ber bortigen fronjöfif^=reformierten Gemeine. Siinber bicjcv 6^e

finb: SWartin, ber befonnte no^^erige iDuiebuvger ^rofeffor ber

X^eologic; «Sufanna, nad^maüge S^egatttn be« ^fal)>ftmmem'fc^en

f)of^)rebiget« Oo^onn »on 35oIcn, ber ben Sennern ber ©erfe be«

großen X^eologen Gocceju« ou» fceffen (iorref^)onbenj belonnt tft;

93o(fgang SSSil^elm, um 1670 ^aftor ju ®d^culenfd^anj. ^te beiben

rrften tcaren »or 1676 fd^on geftorben, Sufanha mit f>ittter(affuHg

»on fünf Sinbem.

Site (un l./U. 9}oi»eniber 1631 ber ioerti)itn)ete $fa()graf in

Nienburg unb ^crjog »on 3tHi^ nnb ®erg, ©olfgong ©il^etm, fic^

mit ber }tt>eiten 2;od^ter be« ^erjog« do^ann [I. von ^fatj^nei«

brttden mib beffen (jteeiter) ®emo^Iin Suife, lo^ter gviebrid^« be«

grommeu »on ber ^fotj unb ber ?uife Oulione »on Oranien, mit

ber eblen Sat^arTna S^arlotte »ermä^Ite, tcö^Ite fi^ bie[e unfern

^mtbiu« }um {)of^ebiger au«. üCiie iBocation »erfe^te ^unbiu«,

na^ feinem eigenen (Sfieftänbni«, in nii^t geringe Sbtfregung. iDenn

er ^ie(t fic^ für aüju ungeübt unb aQ}u tt>enig tangli^ , um unter

fo »ielen, t^eitoeife gelehrten, ,^em riSmif^en Aberglauben ergebenen

SD^Snnem", mit benen i^m Sämf)fe nid^t au«b(eiben »ürben, ju

(eben, t^oft ein ganje« 3a^r jouberte er unb bat, i^n auf feiner

bi«^erigen ©teile )U belaffen. 9(Qein »ergeblid^. <So befahl er fic^

bemt mit ben ©einigen ®ott unb trat bie 9teife nad^ ^üffelborf an.

f>ier bebiente er boQe jnonjig 3a^re bie reformierte {)ofIa)>eQe ber

f>er)ogin Sat^arina (S^aclotte. 93ikl^entlt(j^ ^ielt er brei ^e<

bigten nnb tagtfigß^ (a« er au« ber :^ei(igen @^rift Slbfc^nitte »or,

tt)el(^e et erflärte nnb mit @kbet unb @efang ber ^falmen begleiten

lief. 'Slaitf fünf darren ^tte er in biefet Sßrife f^on bie ganje

9ibe( bur^genvmmen, toel^e er hierauf toieber »on Steuern ertlärte.

3n biefem ^ertitium bei Sftrftin mit ber Gemeine erftarfte {)uubiu«

am inneren SRenfd^en fo fe^r, ba| er tau^b Serlodungen jur

älenberung ber ^Religion, »el^e i^m fott>o^( mit @e(banerbietungen

a(« mit allerlei Quälereien gemacht »urben, fiegrd^ entgegentreten

fonnte. $atte er an^ mit 3ur<i^t fein f(i(>n>ierige« Smt angetreten,

fo beuä^te er fi<^ a(« eine für baffelbe böUig geeignete ^rfSnlid^Ieit,

n>el^e aQejeit gegen bie Eingriffe ber SBiberfac^er gcrüftet toar. lieber

feine i^m anioertraute ^eerbe ^atte er ein fo(^' teac^fame« 9(uge,

bat au^ nt<^t ein^ a»^ berfelben fic^ »erirrte. S^ Unterftü^ung

im Sbnte tt)urbe i^m in ben letzten 3a^ren fein ©o^n SRartin
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abiungtevt, melc^cr 1(350 junt 2. Jpofprebtgev evitanitt totirbe. 3m
Oa^r 1683 bcrior :puitbtu« feine d^attin buri^ bcn Zoto, toorauf er

fünf 3a^re fpäter bie SBitJoe S^riftina öaufi^ ^etmfü^rtc, mit

»etc^er er ai^t^e^n Cta^rc tebte. 3)te Siod^ter and bicfer (S^e, dulioac,

bere^elid^te fti^ 1657, ein 3a^r mdf bcm lobe i^rcr SDhitter, mit

©eorg '^etev SRontöwincfet, j. u. Dr. unb 9tat^ ber $er3ogtn»SBttn>f

bon ©tmmcnt, nac^^cr bvanbenburgtfc^ent 9iat^ gu öerttu. äad»

bicfen feinen «Sc^wiegetfo^n, bct feine ß^efran mit jwei Sö&nen

^tntcrliep, fa^ ^unbiu« bor fid^ in« ®rab finten.

(Ein tiefer ®(^merj »urbe t^m buri^ ba« am 11./21. SKärj

1651 erfolgte Sibleben ber tieffrommen unb in intern refotmietten

®lawben, tro(j ber 2Wa(^inationen ber Oefttitcn unb ben ^ufP^c^n
i^re« (ycnta^t?, if;r öefenntnia ju uerlaffen, — bi« jum 2:ebe

ftcftib^aften ^crjogin ilat^arina (i^arlotte bereitet. Do« (SIberfcIber

atef. ©o^eublatt ^ot im 3a^rg. 1858 unb 1864 fe^r beachten»-

»ert^e SJeiträge ju bem Sebea biefer gürftin geliefert, »orau« audf

entnommen »erben fonn, i^on »eld^er öebeutitng ^unbiu« für bie^

felbe toax. '))lad^ i^rem Xote V6ite fxäf bie reformierte ^o^tapeüea'

©emeittc in S)iiffeIborf auf. Slbgeorbnete be« ^e«bt>terium« ber

reformierten ©emeiue ju (Stberfetb beriefen hierauf ^unbitt« ju intern

•^aftor. Sluc^ äJefet begehrte i^n. öeibcn waren aber bie furfürftti(^

branbcHburgif(^cn Statte ju (S(ebe juborgefommen. ^oüf im 3a^re

1651 na^m ^tmbiu« mit j^cuben ben 9{uf nad^ Siebe an, unb }og

ben 1. 9lupft b. 3. mit SBeib ujib Äinbcrn »on Düffelborf über

^cfe( nad^ feinem neuen SiiTfung«h:eife über.

3n (3{ebe (ebte ^unbtu« bei unge^inberter %u«Ubung ber

9{c(igion in f(^ifnftem foUegialifd^em ^erfe^r mit bem au«ge}eid^neten

^aftor aJiatt^ia« 9let^enu«. iilad) beffen Berufung an bie Unt»er=

fität Utrecht fc^te er jenen fort mit feinem 9(mt«bruber {>etitri(^ a

^a^r. 9(1« nad) bem Siobe be« Sedieren bie^äfte unfere« ^unbiu«

immer me^r, bnrc^ bie öcfd^ttjerben bc« Stitcr«, f(^»auben, tourbe

il^m ber '^följcr älejanbcr 9leufpifeev jum ©e^fllfen beigegeben.

{)unbiu« ftarb, ^oc^bejia^rt unb leben«fatt, im Oa^re 1680.

^unbiu« Öebeutung al« Ideologe l^at bie ©encralf^nobe ju

!Dui«bur,q bon 1653, toie bon 1671, erfannt, n>e(d^e i^n ju i^rem

?räfe« .qetoäl^It ^at. Sr berbanb mit ber Strenge reformierter

Ort^obojte eine »ol^It^uenbe ÜWilbe be« Urt^eil« gegenüber bem

©egner, wie fein auftreten gegen bie Düffelborfer Oefuiten jeigt,

wofür un« untengenannte @d^rift „ber (Sritnb ber ©efigfelt" öelege
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welche bic coangetifd^c ^r^e jn bcrungHin^fen fud^ten, in bie St^raufcn

trot. 81«^ gegen cetfc^rte Siic^tungen tnner^oI6 berfelfcen ^pva6f er

fic^, ol« ein ftreug firc^Iic^ gerichteter ^rebiger, mit alter ©ntfd^ieben»

^eit au9, n)ie gegen ben Sababidmu«.

3Son feiner grilnbüc^en t^eoiogifd^cn ©eie^rfontteit gebe« ba«

6efte SfHfl"'* feine ©d^riften. ©« ift ju beflagcn, boB ^unbiu« ou«

^ef^eiben^eit in feiner fuvjen Slutobiogra^j^ie berfelben aud) mit

feiner Silbe erwähnt. ©« fann ba^cr meine angäbe berfelben feine

3?oUftänbigfeit beanf>>ruc^en. Den erften Äniog, a(« ©c^riftfteücv,

ttcnn man ^ier biefen ?{n6brncf gebrauchen barf, cffeuttic^ aiifjiitreten,

goben i^m einige @elegen^eit«»^rebigtcn , bie auf SBunfc^ ber be^

treffenben ^erfonen in ben jDrucf gegeben tturben. @6 finb bieß:

1. SBier geic^enreben, 1640 gebrudt. 5)a irf; beven 2:itel

nic^t onjugebcn im ©taube bin, fo referiere i<i^> ^ier, xoai bev S'^vth

briider ^rcfeffor @. ß^rift. Crcüiu« in feinem „Denfma^i 6arl

3lugnft griebric^ be« (Sinjigen" 3n)eibr. 1784. @. 36 f. ^Jbtc,

über biefelben angibt: „De« ^erjog« 3o^ann II. »on ^^iJobtücfen,

^ei§t e« bafelbft, jteeite unb fromme Üoc^ter Äat^arina iS^arlottc,

anbere ®ema^(in bc« ^fa(jgra»en SSäcIfgang SBil^cIme, lieg burc^

i^ren $of^>rcbiger 3o^. $unb, bamal« »egen bc« Äbfterben» 3^reä

^r. 5Jatcr« (berfelbc ftarb im ßfil om 30. Ouli 1035 pt 9)te6,

njo^in er fic^ »or ber fein ianh gänjlic^ bertcilftenben ro^en ©oIba=

tefffa gefHic^tet ^atte), gteic^tvie nac^^et h)egen beS Eintritt« i^rcr

Sr. aßutter \Juifa, $erjog 3o^annfen II. o. 3wei6r. anberer @e=

ma^Iin unb ©ittib, bie ben 18./28.8l>)ril 1640 juSDWfen^eim öerftor«

ben, eine Iraner^ unb Iroft^jrebigt galten, »elt^e

nebft 5 »ei anbern bgl. "prebigten über ben lob i^re«

^rtnjen 5«biuanb ^^ili>>>>«, unb einer "^rinjcffin Glconoro 3Tanji«ca,

.bie in ber Äinb^eit oerftorben waren, im 3. 1640 jufammen«
gebrncft »otben."

gerbinanb ?^ili1)>>, geb. 3. üHai 1633 ju Dftffelborf, »ar am
20. Se^Jt. b. 3. gcftorben uttb am 24. in ber 3ef«iterfirc^e bafelbft

bcigefeftt njorbcn. Sleenora 5ranji«ca, om 9. 3l|>ril 1634 geb., »ar

ben 22. Hlon. b. 3. ju $ambo^ im 3üli(^fc^en geftorben, öon »o

i^re ^ülle nac^ üDüffelborf in bic genannte ftirc^e gebracht unb am
28. sio». neben bem ©arge i^re« ©ruber« beigefeftt rourbe.

2." 3»ei 8etc^en|>rebigten, bei ©eife|ung ber jwei Jüngern

©d^teeftcrn ber Jperjogin Äatl;orina ß^arlotte ge^afteti. ©ebrudt 1642
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lladf hierüber faun idf nur anführen, toa^ \df bei 6ro(Iui£

0. 0. O. ®. 38, 'ilotc fiube. 'Mavia «mcüa, fleboreit 1622, mit

Anna @J>btüa, geboten 1617, »aren, toö^tenb bet SJrangfoIe M
Ävtege« in ^fo(}^3»«6rü'*f«f J« i^ter @ci^»efter nod^ 2)fiffe(biwf

gebtod^t toorbeu. ^tet ftarb bte erftetc l./ll. ^an. 1641 mtb

»urbe ben 9.19. Äuguft in b«« fütftHd^e ^egtobttt« in ber groBen

Sirene bofefbft mit ben geiDiJ^nlici^en Sotennttäten eingefenft; bie

onbete ^foljgtofin ftatb 30. Oct. / 9. %>\>. 1641. «el «b^ng
i^rer Seid^c bcn :})iiffe(borf naiSf 3)let{en^etnt am 1. Wpiäi 1642

^ielt f>unbiu« bie }n>eite 9}ebe. 9eibe lieg ftat^arina S^orlbtte

}u{ammenbrucfen.

3. Nada veritas, continens: 1) orthodoxiain articoli de

descensa Christi ad luferos contra ntmmqne Walenbarg. 2)

Togam veritatis. Francof. 1647.

:})ie{e :})o|))>e(f(I^Tift, beten «aiSf Lippen. Biblioih. reaL

theol. II. pag. 936 gebenit, enthalt eine 9p)o(ogetif ber reformintra

Se^re oon ber ^öüenfa^rt (S^rifti, fotoie eine 9btoet^g iefuttifc^er

Eingriffe auf bie ebangelifd^e Sird^e im SlQgemeinen. 3n btefen

(JffentUd^en ^amp^ mit ben 3efuiten nnttbe ^unbiu» burd^ bie ein

3a^r bor^er erfd^ienene «Sd^rtft ber betben feingebUbetes defoUen,

ber .iBrttber SIbrian unb ^etrud oon Sßalenburg: „(£infä(ttger fot^

(ifd^er ^erid^t" l^tneinge}ogen. SBenn aud^ bie tfreunbe ber Steteren

unfern $mtbin6 unter ben befiegten ©egnem berfelben aufführen,

h>e(d^e i^re tela uub fulmina berf|)ürt ^aben (Hartzheim , BibL

Colon, pg. 8. sq.), fo ift und bod^ gerabe fold^e« mit ein 43eti>et0

bafür, bag bie ©d^riften bedfelben bon bem ®egen^art ntd^t mit

gleid^giltigen 9(ugen betrad^tet toorben. ISinige Sa^re f))Ster (1655?)

fd^rieb $unblu9 in berfelben ^ef^e:

4. Roma vapulans.

3n 1>ttffe(borf ^atte i£)unbtu« Iti fitnfje^n ^ufammentfinften

mit bem '^ater 9}ector unb Sonfefftonarind be« C>^'^}'>8^ ^^ Steuburg,

meldte t^ei(9 }mci, t^iti brei unb bier ©tuuben bauerten, aber bie

beiberfeitigen Dogmen ju berl^anbeln. ^i 93er^anbelte ^tte er ftc^

nod^l^er aufgezeichnet, bamit feine falfd^e JBerid^te barfiber au9ge^en

fottten. Ob er baffelbe |)ubtijiert ^at, ift mir nid^t befannt

5. ^er @rttnb ber ©eligfeit, ®amipt Sittu>urff, SBie ein

(i^rift jic^ am fttglid^ften an^ allem 9}eIigiouS>®treit koicDen, uub

bek^ bem u^ralten $()>ofto(itd^ Sat^olifd^em S^tiften^mnb, fo bon feiten

ber ^ofteln an, bon alien gutgläubigen angenommen, flnben, (eben
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unb bleiben fol. 3» U^cld^em uralten (Sat^odfc^eit (^(aubenegrunbt

[i6) mit §erö, SOfuiip, mit Ücben, beleimct; bic ^Beilanbt; Durd^=

Ieu<i^ti9fte ^ürfttnne mtb Sraii, J^rau eaf^ariiui G^rlotta, geborne

unb »ermä^Ite '^falfegräffinne beij 9t^eiri in ©a^crn, jn ®ülid^, 6fe»e

unb öerg, ^er^oginne, @rä»innc ju 3Jelbcn^, St>an^ctm, ber Sßard,

unb 3{a»en»berfl, J^rou ju 5Ro»enftciu ic. ß^riftfeligft : Jtugebencfen»

;

Unfere gctoefene flnäbigfte j^itrftin unb ?ivaM>: Ou fteld^em ond^,

3)erc B'ürftl. 7)\ix6fl. beftcnbigtic^» big an« ßnbc beharret, tnb ben

11./21. SDiartij bc« 3a^re8 1651. burd^ einen fonfftfceliflen tobt auß

biefer ®ctt gefd^tebcn. SBnb ^crnoc^mal» ben 25. aWartii / 4. 2tt>rtlt8

in bo« j^ürftl. Srbbegräbnüffc in bev, großen Ä'ird^c jn 3)üffeIbovff,

mit geJt)i>^nUd^en Solenrdteten gegeu ab<nb bc^gefe^t toorben. 3n

üoldteic^er oeTfantblung in ber JKeformirten 3tobt-ftir<i^en be« morgen»

tjorgetragen onb erftävet burc^ Johannem Hundium Ue^rern bed

Evangelij 3efu C^rifti, 3)ero gürftl: 3)urd^L- ^oiSf: g: getoefenen

|>off)}rebtger. @ebnicf ju I),u^|burg buv<i^. ^ennau. ©occerum,

1651. 4.

6. ^uon^m gab ^unbtuö ^erau«:

Tractatus de pace cum Deo et hominibus. Francof. 1658.

<3äfon in ben erften »ietjc^n Siagen nod^ Srfd^eineu bieder

ireitifd^en Schrift nxiren 1500 öjenH)Iore berfclbcn abgefegt, \o bog

ber S}er(eger an eine neue Auflage benfen mn|te. Siefetbe tft too^I

in Solge ber (Sintrad^tdbeftrebungen be« ©(Rotten ^Dnraeuö unter ben

beiben eoangelifd^en (Soufeffionen entftonbeu, benen aud^ |)unbiuö,

tvte bie Sleformierteu faft aller Orten , »on ^erjen juget^an war.

IpiUfte^e |)anb (eiftete i^m babei fein berühmter ®o^n Sßarttn in

!i)uiöburg. $on btefem erjä^It tvenigftene ^ucae in feinem euro<

päifc^en ^tlicoa ©. 609, ba| er feinem 33ater geholfen f^aie, bie

Concilia Theologica ad (üoncordiam fhrangelicam inter Ecclesias

proteatantes promovendain ju elaboriren unb unterfc^reiben.

7. 3)er toa^re (Seelen^^Dur ft, Ober; ^öd^fte« 33eriangen

eine« Äinbe« ®Dtte«, nad^ ber ®emeinf<l^afft mit ®ott ; 8lu§ bem

^falm 42, ö. 1. 2. 3. ffiie ber |>trfd^ f<l^revet nad^, :c, «e^

«egräbnüfc ber (Sblen, »ieI»(!t^ren»S:ugcnbreic^en grawen, SDiarga»

ret:^a Sad^mann« ©el. and^ Sblen, :^oc^=»ome^men ^exm,

8uca8 ©Ia8<)ieIIn, ß^urfl. Durd^l. ju «ranbenburg, :c. Sie«

»ifd^en »nnb SKortfifd^en 3lm<)t8 6amnter^9tat^, in bie 53. 3a^r

getvefenen lieben ^aufttrawen; nad^bem biefelbige ben 14. Decemfbri.s

be« 3a^re« 1664. biefe ffielt gefegnet, »nnb fc^ligüd^ im $)erm

13
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eingefc^taffenj fotgenb«, ben 22. in Sift »hiVbettlein brtjfle^e^

ttjctben: 3n oot<frei(^er SJcrfanttung oon Johanne Hondio, Theologo,

J>nb $cff»'^ebtgevn, erfläret; önb mSnnigttc^cn jum Iroft, »nb ie^figfr

Staci^fctg, auff begehren, burc^ bett 1)t«(f, mitget^eitet. 3" <5Je»e,

getrudt be»j lobio« ©«betnttg, im 3a^t 1665. 4«. 31. Seiten.

8. eitetfeit, 3)e« aKenfd^tid^en geben«; «ug b«n

Psalm 90. V. 10. S5nfer Seben, »ütct, ©iebenftig 3o^r, :c. ©eo

^egrSbnüg; be« tpet^tanb, (Sb(en, unb ^pod^borne^men , $emt iuca*

S)(a«pei(n, ß^urfürfrt. Dnrc^t. ju ©tonbenbutg, jc. gewefenen, (5Ie-

»ifc^en unb aWävdifc^en 3lmbt»=ßonraier 9ta^t: Seliger ©ebSd^tnät:

•Jiad^bem "Derjelbig im "Dretj unb äci^tjigften 3a^r feine« SUter«,

biefe ©e(t gcfegnet, unb ben 13. Decembris be«3o^t« 1668. fetiglic^

im $(Srteu eingefc^taffen, ouc^ fotgenb« ben 20. beffelbigen in feii

5Rii^e»©ett(ein betjgefeßt »orben. Scn Johann Hundio, 3)ienern am
Evaugelio 3(5fu ß^rifti, iu ber ©erneine ®otte« ju <S(e»e, in SJold-

reid^cv 3Jcrfamb(ung »vfläret. ^a Gleoe gebtud^ bei jobia« ©ilber

fing. 4«. 39 Seiten.

9. 3m 3o^re 1677 gab $unbiu« ouf ©efe^( bc« btanben=

bnrgifd^en ©tatt^otter« jn S(e»e, be« gürften 3o^onn aWorij Pen

9loffoU'@iegen, ^erou«: „S^riftfid^er S^roft »om ®nmb bcv Seefig^

feit." ®cgen btefe« ©ü^lein fc^ricb ber ücfnit Subtoig ßom na*

bem !tcbe be» $unbiu«: „ßat^ofifc^c« gfamcn über ben S^riftl.

Iroft oom ®runb ber ©efigfeit," worin er btefen mit aöerlei

©d^mä^ungen betaftet. 3)er geiftboüc ©efämpfcr be« 3efuiti«rau«

im ©iegen'fd^en, ber ^raejejjtor unb nachmalige ^rofeffor ber I^eo'

togie 3u ^etbom, 3c^. ^einr. Jfcrinu«, gab aber bem Oefuiten

unter bem 9!amen J. Hircenas Eugelberthus eine gränbfid^e 9[nt^

»ort in: „ßcrn»'S^rett> ba« tft ß^riftt. unbt grönbltd^er Uuterrid^t

u.
f.

»." 1684. 6. (ogt. meine ®efd^. b. ©tabt ©legen @. 75 f.).
—
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XIV.

lodann Bari ieorg IKaalTen.

8on (Bi^mnafbl^irector Dr. M* i^tUft.

9m 23. 9uguft 1869 6eqtng bad ©l^mnafium in 9Befe( bte

^unbertjä^rige ©ebenifeier be« ®eburt«tage« feine« berfi^mteften

S^üler«, be« eerftorbenen ginanjminifter« ®. ÜKaaffen. 2)er @o^n

be«fe(6en, ^eir &cif. Oberftnan^rat^ Don Ü)2aaifen in 'iBerlin,

^fltte ber änftdt bie ©üfte feine« eererttgten SSater« ju biefem Zage

,:(nm ©efd^enfe gemad^t unb bie $anbe(«fammer ber ®tabt ^efe(

biefe« @efd^enf bnrd^ eine ^läd^tige S$otiotafel oon h)eigem iDkrmor

ergänjt. 2)er bamal« in ber 3lula be« ffiefeler ®J>mnafium« fle=

^altenen @}ebäd^tni«rebe ift ber nad^fte^enb« 3(u«}ug entnommen, ber

»ieüei^t bei mannen 8efem biefer 3«tf^rift um fo e^er auf Ontereffe

toirb ^offen biirfen, a(« SRaaffen nadf Geburt unb f^äterer SUMrf-

famleit bem ®e6iete unfere« SSeretn« angehörte.

do^amt Satl ®eotg SRaaffen ift am 23. Huguft 17G9 in

(Steoe, n>o fein SSater d« Smfjfcinger unb ®erid^t«fd^rei6er ber

^ettfd^aft 9lie( (e6te, geboren. ®d^on im britten 3a^re feine« geben«

tturbe butd^ bie ^erfe^ung feine« 93ater« in bie ^errlid^Ieit ®a^(en

ein Se^fel be« 9Bo^uorte« herbeigeführt; bie S^orffd^ule Don ©artrof),

bann jaei $faner Don ^fln^e ^aben i^m ben erften Unterri^t ge>

»Dä^rt. 3m ©ommer be« Oa^re« 1785 trat er in bte ^ieftge «nftalt

ein; am 27. SRai ift er Don bem alteren Stector Sid^elberg ge^irüft

unb a(« @ecunbanex eingetragen toorben; ^erbft 1786 nad^ $rima

aufgeftiegen. @^on na^ einem Oa^re toirb er in ber ©d^ülerlifte

a(« Primas omnium geführt unb bie einjige iRotij, xoeiäft in ben

läcten über i^n ft^ flnbet, ift ein 95ermerl Doii ber $anb Sid^elberg'«,

13*
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ber il^u fcemt« mäf ctti|ü^riflfm ^^efitd^c ber ^ritita für rfif \m

Unitjerfttät a65it.qcVn erftört. Dod^ ^at aJiaaffeit ben bamal« jc^cn

^crtiJmmltd^cn jtDciiäbrijjcn (iitri'u« ber ^rinta bttrd^aemat^t ; am

30. 3(uflitft 1788 »erließ er blc ^lefige «nftalt, um in 3Jin«buT,<

ftdb bem ©tubium bc« SRed^te« j" »ibnten; Don feinen tertigea

Ve^rern werben nod^. je^t ^d^tegbenba^I unb ^afft mit S^ren genannt

"Kad^ »oßenbetcm ©tubiunt fiuben mir iWaaffen aii lHüicultain

iei ber bautatigen cle0f=niärfifd^en SRegtenuttj in ßlcöc, ooräug«tt»ei](

unter Leitung feine* bort (ebenben ®roBi>Qter* bon mittterfic^er "Seite,

be« Äriininalrat^» bon Oben, mit gefd^id^tti^cn unb ard^iöatlfc^en

Stubien bcf^äftigt, toeM;e balb \a bauember ©efd^äftigung in ton

?Regierung«'3lrd^i»e fül^vten. iöon entfc^eieeubem ßinfluffe tourben

für i^n bie Oa^te 1793 unb 94. Sr »at mit anberen 9{egierung»>

commiffarien nad^ 9leuh)ieb gefd^icft h>orben, um aii 33ettretcr be«

Äimig« »on ?reu§en in feiner (Sigenfd^aft al8 „$^reieau«fd^tet6enb«T

5ürft be« niebert^einif(^«»cftfälif<^en .Greife«" bie Sefd^loerbcn .^n

unterfud^en, »eld^e gegen bcn bamal« regierenben Surften griefcri(^

Sari bei ben 9?eid^«gerid^ten erhoben »aren; i>ie ganje 9?ot^ b<r

Sieinftaaterei lernte er in eigner Änfd^auung ^ier fenncn unb „iramerbar

btieb i^m gegenkoärtig , n>ie (eid^t unb wie nteit fetbft %ßo^()wQen

unb ^aft fid^ oerüeren faun in 91benteucr(id^feit unb Setgeubung,

h>enn bie ®runb^etrlid^telt fid^ mit viucr Wtadft bcfleibe^ ber e« an

5Raum unb ©toff für »ürbige« ©irten gebrid^t."

Da« SBorrücfen ber $eere ber 9tc|)ubltf j^ranfteid^ führte bie

SJerlegung ber ^Regierung bon G(ebe juerft nad^ SBefel, b,ann nod>

$amm unb julefet nad^ ©mmerid^ ^erbei; mit i^r mod^'te au4

üJiaaffen biefe SSJonberungen nnb erhielt in ßmmerid^ 1795 feine

erfte befolbete Änfteüung öl« „ge^. 5Regierung«ard^i»ariu3 unb $o^ett*»

fecretär", blieb aud^ ber SBerwaltung treu, afö i^m eine ^ofeffur

be« 5Red^te« an ber Uniberfität ^Duisburg angetragen tourbe. hieben

bem ärd^ib ^aben onbere arbeiten Dielfod^ i^n bamotd befc^äftijt;

unfer ©^mnofium bonft boriüglid^ feiner SWittoir&mg bie *egtfittbung

einer Se^rer^SBitttoen» nnb ©aifentaffe;*) ba« erfte ©totut f^at

"3Raaffen im 3a^re 1797 ejtttoorfen unb feftgefefet. «ud^ OutifKfd^e«

befd^oftigte i^n bielfod^, nomentlid^ nod^bem er 1 799 aud^ xtwlf jura

>) 3)ief(T6( ifl ^roorgtgangen auS einer für bie fSmmtlic^n 4 (Si^uuufien

ttti ^(Tjogt^umS 5((De unb txr (iiraf|c^aft iSluxt btgrnubcten gcmtinfcbaftttdien

SSSitttotnfaffe.
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Srtminatrat^ ernannt »orben toax. t)a« 3a^r 1803 führte i^n

bann an bie ncubegritnbete JRcgievuug in aWünftev, ba« fotgenbe

^a\)x an bie Stiegd^ unb ^Domäncnfammer in ^antui unb bamit in

bie Stnanjbextoattung. (Sd fd^eint, bag gcrabe bie Bearbeitung ber

ungemein fd^wierigeu Jinanj« unb Steuereer^ättniffe in SBeftfalen

juerft bie Slufmerffamfeit auf 2)faaffen (cnfte; baö Saf^x 1806 brachte

i^m gteic^icitig, Berufungen jn ben Dienft be« ©ro^^erjogt^um«

Berg unb in ba« bamatige ®enera(btrectorium in Berlin. 3lber

»a^renb er bie erfterc ablehnte, mad^te bie ^dfladft »on 3ena ben

anberen Ber^aubtungen ein Sube; am 29. 3luguft 1807 würbe

anäf er in ^ofge bf* S^ilfiter griebenö feiner ©ienftc entlaffcu!

3Ba« nun? Seinem Baterlanib fonnte er nid(>t me^r bieuen;

bie ^Öffnung, bag ei »ieber beffer »erben lönne, »uar \oo1)l bei i^m

toie bei unfevm ganjen Bolfe nic^t erlofi^en, aber wann? Unb

»elc^e Sorge mugte bie Stüdfic^t auf bie Jamiüe »erurfac^en? ®o
lain ei, bag 372aaffeH im 3ßat be« dal^re« 18ü8 einem crncuteu

3Jufe beö Bergifc^eu SKinifter« 5Jcffehobe folgenb nad^ I)iiffeIborf

ging unb in tai SKinifterium für bad Snnere unb beu Su(tud eintrat.

3um @Iü(f für i^n unb un« nur auf lurje ^eit. 3)ie träftigen unb

einfc^neibenben JReformen ®teinä in ben bei ber Srone '^reu^en«

gebliebenen yönbern brauchten jur ©urc^fü^rung bie beften Ceute,

unb ali Stein an bie S^i^e ber bamatd neubegritnbeten 9iegierung

in '^otabam beu f^)ätercn Dberpräfibenteu öoh Binde gefteüt ^atte,

fo »erlangte biefer jum näc^ften Oe^ilfen ÜJJaaffeu ali eiueu üJianu,

„beffen Ocift unb Oefinimng er txpxoit ^atte." So »urbe fc^on nac^

je^nmonattic^er SBirffamfeit in 35üffe(borf SKaaffen unter bera

24. Sßar} 1809 jum jtteiten iRegierungdbirector in '^ot«bam ernannt

unb im 3a^re barauf jum Bice^jröfibenten, »eil fr, toie bie Äabinet«»

erbre fagt, „ju ben SSßenigen gehöre, welchen bei grünbüc^en Sennt=

niffen unb fröftigem ®iüen mitten in einer ftürmifc^ bewegten 3*'*

nidft bie üJi ä § i g u n g entfc^rcunben toor, woburc^ adein bie ^rn^it

ber ^Regierung erhalten werben founte." Unb welche 3lufgabe fanb

er in 'pot«tam! ©a« ^anb war »erarint uub in tieffte 'Kot^ »er»

funfen, bereu (Snbe nic^t abjufel^en war; bie Hoffnung auf ein 5ort=

befte^en beö ^jreu^ifc^en Staate«» auc^ bei ben beften -Kännern

gering genug. 3)a galt ei benn mit feftcr §anb unb milbem ^erjen

}u ^elfei^, ju forgen, ju lauten, ba« Sinjelne ju wirfen in ftctem

Btide auf bie 3icfe »"b bif (Sr^altung beä ©au^eu. Tlan ^at an

372aaffen ju rühmen gewußt, bag er biefen B(id auf ba« ®an}c
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niemol« t>erlor, boß er „bo8 fd^toonfettbe JRet« au8 ben SBurjeCn bet

gefaßten ©d^e auffijroffeti fa^", »ä^renb 'illtLti ecrjogtc, baß ncaiä)

mo feine ^tlfe möglid^ Wien, ^ilfe fonb unb bei oKcr Energie unb

ßntfd^Ioffen^eit burd^ ^Jteunbfid^feit unb SWilbe bie „fierjen petcann

unb bie ©emüt^er n^ob". S« »ar nur ber eerbiente So^n, ha%

naäf ben gtorreid^eu ffriegeu oud^ i^m ba« eifeme Äreuj an tpet|fin

©anbe eerfie^en »nrbe, jum TianU fitr bie „Ireue ba^eim".

, 53a(b führte i^n ber ?Ruf be« ÄiJnig« auf bo8 ®cbiet, auf

»eld^em er fid^ unftcrblid^ ntod^en foHte. 311« int 3a^re 1816 bie

SKintfterien neu georbnet toutben, h>urbe mit bcm fjinoujmtmftmum

eine eigene „®enera(t>er»a(tung für Oetoerbe unb Raubet" Derbunben

unb SKaoffen jum Director biefer ©e^örbe ernannt, juglei^ in ben

neugegrünbetcn ©taatörat^ berufen. 9?un traten bie großen Slnf=

gaben ber ^teubilbung be« ©taate« unmittelbar an i^n ^eran; ba«

ganje ©teuerf^ftem beö ßanbe« mußte geänbert »erben, um o^nt

3)rudf auf §anbe( unb Sonbel bem Stoate bie SKittcI jur (Sjiftenj

unb Iiedtung ber Sd^ulben au8 ber Ung(ü(f8jeit ju gcrtä^ren; neue

^ilf^queßen aber ließen ftd^ nur öffnen burd^ (Sntfeffelung neuer

ÄTäfte. ©enn rt>ir ^eute un« einer faft uneingefd^ränften Octoerfee»

frei^eit unb i^rer Segnungen erfreuen , »enn toir bie SSert^cibiger

be« ©d^ufejoHf^ftem« auf eine täglid^ geringer toerbenbe ^affl }u=

fammenfd^meljen fc^en unb in ber Befreiung be« ^anbete Bon

brüdfenben ©d^ranfeu eine 8eben«bebtngung für unfer 93oB erbliden,

bann toirb e« un« fd^rcer, un« in bie 93er^ä(tntffe ^ineinjubenfen,

unter benen 2Kaaffen bie {Reform ber iBefteuerung begonn. SScn

bem ®ebanfcn autfge^enb, baß „bie ^ü6}t ber öffcntlid^en äßeinnng

unter aßen uncrianuten SBo£)(t^aten oicdeic^t bie größte fej", erflörtt

er bie freie SKitbemerbung auf bem ®cbicte be« ^anbel« unb @t=

»erbe« für bie @nttoid(nng biefer Seiten be« nationalen ?eben« für

unentbe^rlid^ ; bie „freie Xöa^I be« lunbigen Säufer« auf offenem

SlJfarfte, jngängUd^ jebem e^rtid^en ^Berfäufcr", ift i^m bie „nad^=

^altigfte ®runb(age aKer gerterblid^eu SJerbefferungen". "äii er aber

im aWai be« 3a^re« 1818 bie Unterfd^rift be« Äönig« unter ba«

nad^ bicfen ®ebanfen au«gearbeitcte neue ^o\i^t\tii erlangt ^atte,

teurbe bie SJeröffentUd^ung be« Oefe^e« burd^ bie SJorftelhtngcn ber

^nbuftriellen , »eld^e in ber anölänbifc^en Soncurrenj i^ren 9iuin

ju erblicfen glaubten, bi« in ben -Seijteuibcr Eingehalten unb trat

erft 1819 in ba« Scben; ÜWaaffen jelbft, fo beftinmtte ber fföntct,

follte für bie S(««füEruiig ©ewa^r leifteu. ®o trat er im aa^r
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1818 Bon ber ©etcerbeabt^eilung ^urürf unb übernahm bie ©eneral»

birection ber ©teuern.

©ir fönneit ^ter nid^t im (Sinjelnen »erfolgen, hjeld^e ©efe^e

Don i^m in biefer (Stetlung ausgegangen fmb; unfer ganzes je^igciS

©teuerfljftem beruht nod^ auf benfelben, ^ranutoein, -öier, 2^abaf

h)urben fd^on bamatd ali bie geeignetften (Steuerobjecte angenommen;

bie Steuern auf unentbe^rlid^e 8ebett«bebürfniffe auf ein ilT^inimum

befd^rSuft imb bie Slaffenfteuer eingeführt. S!öä(;renb früher jebe

©tabt mit einer ©teuerltnie umfd^Ioffen icar mtb bie t>erf(i(>ieben=

artigften ©egenftanbe ber Abgabe unterlagen, fo mürbe bamate ein

gortfd^ritt boburd^ gemad^t, ba^ nur bie 3Ka^I= unb ©d^Iad^tfteuer

ben ©täbten belaffcn »urbe, »eld^e »or ben ©d^toierigfeiten ber

bireften öefteuerung jutücffd^redten, ber leftte 9teft einer »eralteten

unb mit unferer iegtgen looIfdtotrt^fd^aftUd^en ^ilbung in Siberfprud^

fte^enben ©efeggebung, beffen ganjüd^etf Sßerfd^minben mir l^offenttid^

balb ju begrüben ^aben »erben. — ßinatrat bei aflen btefen

{Reformen überrafd^enb ^ev»ov; je einfad^er bie ©teuergefefegebung

würbe, befto fd^neUer ftiegett bie ©taot«einna^men, felbft bei ^erab«

fe^uttg ber ©teuent. *) Unb al« 'ba« 3a^r 18.30 burd^ bie ^oIi=

ttfd^en ©irmiffe in granfveii^ unb ?oIeu, fotoie burd^ baö Stuftreten

ber (Spolera bie größten ilT^ittel gebraud^te, ba fonnte mit ©toi}

barauf ^tngen>iefen koerben, ba^ Uebexfd^u^ genug Dor^anben n>ar,

and^ 3(ugergeiDö^nIid^ed ju (etften.

3m 3a^r 1830 »urbe ÜKaaffen jum Jinanjmtnifter entannt*)

unb bamit tritt nun fein ©irfen über bie ©renien unfere« engeren

58ater(anbe0 ^inaud unb loirb neugeftaltenb unb befrud^tenb für ganj

!Ceutf(i^(anb. SBenn toir ^eute burd^ !Z:^üringen reifen, fo erinnern

>) XnfangS tiat feI6|)o<TlUnb{i(( ein au8fatt in b<n ©teueTting&ngen ein,

fo bog im afitn ^Iben ^alfxt ttna eine äXiflion X^Iei ncniget einging ali

bereitet war. 3)itft« ajeficit mochte gtiebti* SBit^m IIT. ftaljig; et titS

3Raa{f(n tommen unb fragte i^n, roie (t bie ^BcTlegen^it befeitigcn }u t6nntn

^offt. w'&uTd) (inen SoTf(f)ug aui 1)a xüuigtit^n S^atouUel" naibie antmoit.

Bonitl betannt, trat j(bo0 tai ISebUrfniit Mju ni^t (in.

>) d^Tatttrijtif^ fttT flrTiebii^ 'Qii^lm'a III. ft^Ii^te unb treffenbt %xt

golgenbtd. 9Xan ^tte i^m für baä fjrinanjminiflenum einen ^o^ariftohatifcben

unb bei ^fe fel^i beliebten ^txtn oon X., ooigefi^Iagen, beffen Seffi^igung bet

König bejnetfeUe. ®ein Stbenten fucbte man babuid) }u befcbmi^tigen, bag

man i^m fogte, bei Ifte^. Statl^ SDtaaffen atxtt fdion 'Aüti 'JtSt^ige befolgen,

nai bcT neue $inau}minifteT )u t^un ^Stte. „Sann bei JRaaffen tMi'!^ fragte

l>et *6nig. ^a." „asann fofl bet aRaajfen SRinifler »erben 1"
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^po^I nc4> an bcn Sa^npfcn ^te unb ba 3"''^«" ^^^ Sanbee^o^t

uiiij bafaii, baß ^wifc^en ^a\\ei unb \.'ni>jt8 ein Ttufeeub ttriwT

Staatfii aitö iciiecväncii ^erren beftc^t, aber fein ^oüieamttx ^ält

uu8 an, leine Sd^ranlc l^emnit ben fveicu SJevfe^r »on Saaren um

SKcifenbcn. I'a^ e«S je »tebcr anber« »erben Wnne, ift un* ein

unbenfbarcr Ocbanle. Unb bod^ finb ei erft tt)enige Ga^rje^ntt,

feitbem bic freie 33a^n geöffnet ift, feitbcm bie loeftli^en ^rcuinjen

beö preu^if^^en Staate« mit ben cftlic^cn ein ^anbel*<jebiet bilben.

(goäleicb naci^ bem 1. 3onuar 1819, an toelc^em laue

ÜJiaoffen'« neue« SoHäfl^fe '"^ ^"J* ^-f^*" t^"*/ J*i8*f f'^ ^" t™>

rafd^eu Sluffd^tounj^e, »eichen ber i>reuBi)c^e ^anbel no^m, bteSlot^^

»enbifileit, eine 9?erlet?r*er{eic^terun8 jnjifc^ett ^teuften unc bpn fletnen

tpvingifc^en (Snctaöen ^crjufteßen, bie ganj »on f>reu^if(^em ©ebiete

umfd^Ioffen woren. I^er 25. October 1819 ift fc ber @cbutt«ta))

be« beutfd^en ^^l'^rein«* geworben. Stn biefem Jage fc^Icg aRaaffen

al* ®cncra{fteucrbir<oter einen SScrtrag mit ®c^warjburg-i5enbet«-

^anfcn, nad^ n)c(d;em bie i£onber*l>aufen'fd^en (änclaocn, aber nur

bicfe, bcni prcu^ifc^en ©tcuerf^fteme zutreten. Srft nac^ brei

3-a^rcn übcvnjanb mä) '2d^n)ari(bnrg>9iubo(ftabt fein @enöerömtät»>

benjußtfein jn einem ft{eicf;en 5?ertrag*e, bann anä) einige «nbert

Heinere Staaten; eine wivHi<^e »^"'^tiniguttfl jtt>ifc^en ben ©taattn

felbft mar aber tro^ ber ()ri$§ten 'JHU^e nic^t burc^jufe^en. 3)2e^r

al8 jc^n 3a^re finb unter bcn fleiulid^ften unb »ibertoärtigften 9Set^

^anblnngcn Eingegangen, bii gegen (Snbe bev ^manjiger Qa\)xe bn

erfte* größere ©taat, f)cffen-I)armftabt, beitrat, bem bann einige

Heinere folgten. 3(ls> a)iaaffen ba:? ginaujminifterium übernommen

l^atte, erfolgte enblic^ bie entfd^eibenbe föenbung burc^ ben Stnfc^Inf

öon Äur^effcn im Oa^rc 1831, bann »on iBaiem, JBürtemberg,

©ad^lfen. @o »ar ein ein^eitti^^ee ^U^ibitt »on ber Oftfcc bi« jU

ben SlI^c*!, »ou ber franjöfifc^en bii? ^nr mffifc^n ©ren^c t^rgcftellt,

unb U'enn »erbicnbeter ^articulariömnö i'iöf noc^ ^ie unb ba, »ic

in ^annccer, gegen bic JBnd^t be« dienen fträubte, fo grub er fi<^

bamit nur fein eigene« ®rab. 2)enn ni<^t nur ber ^anbel banft

ÜJiaaffen für feine £(;at; Joie er in bem SiSo^Ifrin ber Bürger ba*

©ol^Ifcin be« Staate« fanb, fo würbe aud^i ber ^oloerein, beffen

ÖWinbnng bie erftc nationale 5E ^ o t ^rcußen« feit bcn grei^eite-

friegen toar, ber Soßen, anf bem baö nationale Sewuptfein hrüftiger

cnDUt^«, «nb fo oft au(^ fpäter bie fleinftaatli^c 3Scrbknbung iljrc

eigenen ©ege gc^en jn fönncn meinte, fo mar bod^i immer ba» Joe-
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bütfni* ber 9iattou nad^ biefftn eiujiflcn 55ant)c ftorf genug, um nod^

itt (e^tei ©tuube bte 9{egierunqen jur Umfe^i }u j^ivtuAen. ^JOtttaffen

banfen wir ni^t mit anbeten, fonbern bov ^j(nbeien bie eifte

(SJrunblegung ju einer tva^ien 6inic)unj) ber ')2ation; wie nod> (e^t

in ieber Sütanjoei^anblung unfevei vetd^^ftänbifd^en ^erjammlnngen

auf jetne SJenoaltung . a(d bae unäbertvoffene ^Ruftet e^ter i^inan.^

fnnft ^ingetoiefen »ivb, (o ^at er fiHf in bem ^erjeu unfere« SJoIfe«

ein 3)entmal gefegt, .bauember ate 6t; unb >Stein ; unb n>enu einft

ba« neue Steid^ ber beutfd^en "Jlation botlenbet jein wirb, tvenn audf

ber ^oHoextin nur nodf a(d eine ergangene i^orm ber (Sinigung

eine« grofeen SJeÜc« bcfanut fein wirb, fo mirb bod^ ber ^6f'6p^tv

biefer ^evm oon ber banfbaren 92a(^toe(t mit ju ben beften bon beu

guten 9}}ännem geregnet »erben, benen unfer 93o{( feine iffiieber»

geburt oerbonft.

^Ritten in ben 93er^nblungen )u toeiterer üu^be^nung be«

93et<in« «r(ag URaaffen in ber t^^e be« 2. O^ooember« 1834 ber

Ueberanftrengung feiner ^hräfte; am 5. ^tooember beftattete man i^n;

bie erfte {MnbooH @rbe toarf ber fhronprin} auf ben @arg, bem

lobten unb ftc^ jur S^re. ^Der 3ugenbfreuub be« SSerfterbenen,

ber bamolige ^robft 9?o6, ^ielt bie ®ebä^tni»rebe. lag» barauf

brachten bie ^rliner 3citungen folgenben 92a(^ruf oud ber ^ebcx

eine» Sifd^of» ber ebaugelifc^en Sanbe»fir(i^

:

„^X>er t>eren>igte ^inanjminifter ^JÖJaaffen geprte ju ben eblen,

feüenen 9?aturen, bie bei glüdli^en iuteüectuellen unb ftttlic^en An«

(agen ftraft be« ®eifte» unb 3Rt(be be« S^aralter» in fi^ jur flaren

ßin^eit oerfdf^meljen. Sluf biefer ^ornwnie ru^etc fein gauje» ©eiu

unb SEßffen, in t^r betDegte ftc^ fein üt^un unb Wirten unb fie

be)et(i^net alte feine Setftungen.

^^Diefe ^rmonifc^e 3ufammenftel(ung erjeugte ba» Uebergeh>id^t,

in toel^em er überaß, n>o er mar unb ftanb, iiäf ge(tenb ma^te

nnb be^u)ptete. SDJan füllte unb erfanute feinen gebiegcnen Sertt),

fobalb man mit i^m in Serbinbung trat unb mit il^m ober uuter

i^m orbeitete. @eübt auf oielfad^en Silbungdftufen mar er in ber

Steife feinet Siüc^tigfeit j^um Sorgefe^ten geboren, unb feiten werben

ajorgq'efete oon Untergebenen fo aufritl^tig oere^rt, fo innig geliebt

al» er. i)tie trat bei i^m fein Qdf, immer nur bie Sa^r^eit unb

bie @o^e ^erBox; für biefe lebte er, biefer gob er ftc^ ganj l^in,

e^ne je für feine ^erfou ettBa« yt »oilen ober jn fuc^cn. !3>c»^alb

fingen audf alle (Siixetev ber l!anbe»coQegien, benen er frU^er unb
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jute^t corftanb, mit oottem S5<ttrauen unb treuer ?ln^angr»J^feit aa

i^nt. <Si fling con i^m in feine Umgebung eine betebenbe firaft

ou« unb anä) unangenehme, fd^tcierige unb uerwicfefte @ef<l^Stte,

bencn man »o^I gern ausweidet, tourben au« Siebe für i^n, um jrin

3Be^I»»olIen ju bewahren, gern coßenbet, unb bie 3«ffiet>cn^«t f«""*

tief etnbringeuben ©liefe« war bie befte ©elc^nung, ti>e«^atb auöS

auf "Mem, bem er oorftanb, ein befonberer ©egen ru'^te. SEBeil fein

ganjeö ffiefen SÖa^r^eit itnb 3Iufrid^tigfeit war, oertor er au<l^ m
bie innere unb äußere fjaltung, unb in aßen Dingen ÜWo§ ^Iteni

ftanb ba« ^^nö^"» '« f"«« Sage ftet« in feftem ©Icicl^geaid^tt.

ÜWon »ugte nid^t, too« man me^r an iljm e^ren unb lieben fcKte,

ob feinen ^eiteren Smft ober feine milbe Siebe; beibc wwren ftet»

mit einanber oerbunben, jener. nie o^ne biefe, biefe nie o^ne jenen,

©n geinb oon aller fd^önrcbnerifd^en ffiortmad^erei, »ar feine it--

fttmmte ÜWeinung ftet« htrj unb energtfd^, fein ffiiße feft, feine

ÄuÄbauer unermüblid^, feine Üreue unbefted^üd^.') 3n bem ®ette6«

feine« ß^arafter« unb ßeben« tft nie ber unreine ^aten " be« S^i»

getje«, ber ©elbftfud^t, be« Stgennu^e«, ber Oenutfuc^t bemerft

ttorben. auf feften ®runbfä^en ru^nb blieb er fld^ immer gleii^

\m ®Iü<f unb im Unglücf unb oerlor nie Raffung unb ©firbe: man

fonnte ouf l^n bauen unter aßen Umftänben unb fanb ftet« benfetben

2ßann immer »ieber. ®ie in feinem fjerjen , fo »o^ntc oud^ anf

feinem eblen, offenen ängeftd^te Srnft unb SDWIbe, Slufric^ttgt*

unb ®utmfit:^tgfeit. ü)Kt großer ©efonnenl^eit, SJorfwfit unb Älug^

»erbanb er ärgloftgfeit unb fjerjlid^feit, »erfprac^ »enig unb übet«

rafd^te gem.

Sei oßen biefen SSorjügen fann fein SKenfd^ fd^Kd^ter, ein»

fad^er unb fd^mucflofer fein, al« er »ar unb blieb, blieb ou<^ u«!

bem ^c^en ©tanbpunfte, ben er jule^t einnahm unb ben er fem

bon Jeber (Steffeit fo tturbig au«füßte.

Dem Sljarafter nad^ ein fefter confequenter SKami toar er bcin

^erjen nad^ ein Hinb oott Äinblid^feit unb Siebe. 65 3a^re alt

geworben unb burc^ oiele oerwicfelte SBer^ältniffe gegangen ^atte er

bod^ tinbUd^e (Semilt^Iid^feit, 9iein^eit unb Unbefangenheit bewahrt,

) (£^raIt«iHtf<ft für i^ii i(l, baß {rnitmatä ju bcmtfltn roat, ptftnwltn

jfU taf^en unb jioar, bamit btt it)rtt untergtöracn «tarnten ft<ft ni<ftt genßt^igt

glauben mS^ten, fein «itö ju faufeu. Die Sefeter «ttflt iH na<^ feiner XoWen«

maSte angefertigt.
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bie errift^rte imb eeriegen ttutbe, n>eun man ju oiet ani i^m madftn

mtb (eben wollte. üDtefe ©tiraraunf» unb 9tt<i^turtti feine« («entüt^c«

»ot In i^rer Queffe unb gr^oltunfl eine d^riftfi^^refigl^fe unb

em}>flnfl t>a\)tx iffxt liefe unb Onnigfeit; mit ber ^nnml^me ber

Sa1)xe unb (Jrfa^rung neigte fi<i^ fei« frommer ©inn immer me^r

jnm S^riftlic^^fofttioen unb fein Seben jeugte oon feinem ®Iaubeu !"

©0 fte^t fein ©tib in lidftn SSerflärung ^eute »or un6; »o«

fterblle^ on t^nt »ar, ift ba^in gegangen, fein änbeulen lebt in

unferm banfbaren ^erjen fort

XV.

Mt nie5errl)einifd)en üufenalmanadie

0*« n. €te<tliu§.

©eit ber ®»ttinger 3Hufenarmana(^ einen ©id^terbuub um fic^

»ereinigte, ber großen Sinfluß auf uttfere Siteratiir geiibt ^ot, fanben

bie potA\dftn 'älmanadft unb !Eaf<i^enbü(^er in I)eittfd^(anb »on 3al;r

}u 3a^r »eitere 3Jerbreituug , unb in J^o^tK bcffeti fticg bie S<'^1

biefer Unternehmungen 511 einer f(^rt>cr ju itberfeljenbeit SRcngc. Sc=

bcutenbcm unb bauernben ffiert^ ^aben nur »cittge bcrfclbcu: außer

bem Oöttinger ^auptfäd(»Ii(^ ber i>on Sc^iüer ^erausSi^egebcuc (179(5,

3ieuftrelt^; 1797—1801, Tübingen). Dagegen ^aben oiclc oou

i^nen ein ^jroeinjieüe« 3ntereffe, rt>cnu ft(^ au« einem me^r ober

»eniger eng begrenjten öe^frfe bie Dichter unb Dichterlinge um,

einen fo((i(>en 9IImana(^ fd^arten: biefer ift alöbann ein }>oetifd^er

©rabmeffer für eine beftimmtc ®cgcub üDeutf(^Ianb«, fowot in ^in=

fid^t auf bie bic^terifc^c ^robuttion«traft, a(« auf bie 9(nfprU(^e unb

iöcbitrfniffe be# (cfenben unb genicBenben 'piibliJumi*. ^n biefeni

Sinne bcfprct^e idf ^ier furj bie aRufenatmanac^e , ivelc^ um bie
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®renjfci^etbe be« borigen unb be* gegenwärtigen Sa^r^unbert« om

9?ieberr^eiu aufgetaucht ftnb, ju einer S^lt, too fd^were Äampfe ton

n>eltgefd^t(^tlt(^er Sebeutung beibe Ufer be« «Strcme« ^eintfiKi^ten, »o

nad) heftigen Srf(Fütterungen alte, (anggenw^nte SBef^ältntffe \xij

löftfu nnb ber franfif^e ©roberer ätle« eittioeber nnmittelfear feinst

eifernen Jperrfc^aft unterwarf ober burc^ 5Jofoöe«filrften fui^ untere

tranig utac^te. Oerabe aii ®egenfa| ju bem ©ru<f ber 3"* i»«^*

am *Jlicberr^ein bie ST^eilna^mc für Äunft unb Did^tung, man fud^te

in i^r ein ibeales* ^titff be« @eifte«, in wcld^e« man au« bem »tr-

tt'irrenben (i'etnmmcl ber ©egentcart ftd^ »te in einen ftitten ^afcn

ber <RuFe unb be« ^rieben« 5urü(f3ie^en tonnte, unb in biefem

erträumten Sftnfenrcid^e ^atte noc^ eine gto^e unb au«gebe^nte ^a^t

jene »eic^e Smpfinbelei unb ©efü^Ifeligfeit, toeld^e bie (egten 3a^r»

je^nte be« fd^ioinbenben Sa^r^unbert« be^errfc^te.

3'"'ö(Fft entftanb baö Sergffd^e STafd^enbuc^') ^erau«-

gegcben bon 25. Slfc^enberg, bama(« lut^. Pfarrer ju Sronenberg

bei ßlberfelb. „(Sin bergifci^e« STafc^enbud^ ^erau«jufleb«n, fo fagt

Slfd^enbcrg in ber SSorrebc, biefer ÖJebanfe rä^rt nid^t foteo^I »on

mir, al« eon einer ©efcttfd^aft meiner ^rcunbe ^er. 3n ftUrmifd^cn,

bangen 3«'ten »urbe er gefaßt; in lagen »ourbe er au«gefüFrt, bie

nur jun>eilen bon einem ©tra^Ie be« fiid^te« erfeud^tet »urben, . unb

bann »icber in ba« ernfte Dunlel ftd^ füllten, »eld^e« auf meinem

guten SSaterlanbe uod^ ru^et. 3m »armen ©onnenfd^etne be« ^rieben«

unb be« ®Iü(!« möchte aud^ biefe ^fianje »ietteid^t beffer gebieten

fein, ^ieütidft i)ätte man e« il^r baitn weniger abgemerh, ta^ fie

au« bem, in literarifd^er ^infid(>t fo bürren, unfrud^tbaren 9oben

<) £)ct (ijle ^al^igang: Sergifti^ Xa.\difttbuiS) fttr 1798. 3ui Stlc'^iung

unb Untetl^Itung. ^laoägtgtben oon SB. 3[f(^6<ig. 2)ü(ftIborf, bei 3. C.

Sying«. 1798.— 3rotiter3a^rgang: füt 1800 (mitftupfernoon^g); au<^ mit

bem jrotiten Ittel: Ia((^nbu(^ jur iöttel^rung unb Unterl^ttung auf ba8 ^a^t

1800. pr bie ®cg«nb«n am gfitberr^ein. Düffetborf, in ber 2)Snjet'f(^n

;pu(5^nbtung. — 2;r«tter3o^rgang: (auf 1801) »iebtt mit berajelbtn ajopptt«

tittl unb in bem gtci(^n Serlog. ebenfo ber oitrt« auf ba« 3<»^r 18(^. —
2)ic brei teilen ^a^rgänge tifc^ienen in ^Boitmunb bei QkbiUber iRoSintfrobt:

fit ^obtn au6«r bem Xitet „lofd^nbucft auf baS 3a^r 1803 (1804, 1806), für

btt (Begtnben am SfJitberr^in" notb einen befonberen Xitel, »eti^r auf bie

Dor^rge^nben :;^]^rgän3C (eine VlM[idi)t nimmt «Xaft^nbuc^ für bilbenbe,

bic^tenbe unb l^i|torif(^ Ihinft. 1803 (1804, 1806). ^ausgegeben oon fS.

afd^nberg."
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SSBeftfaten« cntfproffnt fei." 3n fcie ^"tei^c'fln'ffe eröffnet im« f\lnHf

bo« erfte 05cbid^t bcö XafAcHbut^« bcu ©tief. Sf«. (rcferinirter

Pfarrer jtt 35— im (Sleötfd^en) Befingt ben iWJt?ttni| bei Stgffnuiig

be« Setb^nge« 1796:

34 ft'^ euCD grAneii t^r Siefcn!

3£^ fel^ mi) jugenili^ fpriegcn,

3^r Slumen, fo Iteblic:^ unb fd69nl

^il ffirt bi((, itri)t, bort oben

2}tc (SUtc btä (Sroigni loben

^n fetcntbem ^u&elgctSn u. f. n>.

2>ort hinter bcm fonnigen ^ü^cl,

£Bo f(^ufbIo4 auf f^immeinbtm ^(Ssel

2)te jubelnbt t'er(^t fltft i^bt, —
Scbl fc^, »ie fuit^tbar bit @pt^
2)er e'^nttn SiaffcR ba blitttn,

SBic )<i^(Ioä bie 9Rcngt ba ^6t.

entgegen ber ga^ttofen SRenge,

entgegen bcm ffiafftngebtSngc,

mit brfiuenb bed gtinbtS ^^anin —
@c^n bonneit ringdnm bad Oef(^fl4c

Unb ft^Ieubnt bie tSbtenben ^itjt

^tn tatdi bad belebte üeoitt.

5)et 5)icl^ter ruft feinen ®eift ^in»eg oon biefen'Jiraactfcenen

ju bem Canbc, „loo nimmer bie ^i^ittrad^t bie öanbe ber lugenb

unb Siebe jerreijt."

,
Dort föll|t Xm etn|t »o^en, btsrn »oSe

Shir lu^ig aut^ unter bem Sk^aSe

3>er Stoffen vaCt S)onner ber @(^ta0t. —
Dort folI|l 3)n ein|t »o^nen, nann milbe

§ier über bem "8ei(^engtfWbe

ein f^Snner gfrü^ßnd etaad^.

3m jtteiten @ebt(i^t ^igt %B. Slfol^tnb erg ben ^rieben toid^

tommen „nad^ ber ÜÄelobie eine« befoimteii fecrgif«^«! aSoII«Iiebe«":

«uf finget, i^r «ruber,

®tngt Sttbelgefang t

Xrompete, begteite

Die XBne ber ^reube

aXtt f(^ettemb(m STangl n. f. ».

©n mir nid^t »oeiter befannter ©ciffehftein, ber in bem

lafd^enbud^ fonft nid^t me^r oorfimmit, liefert («S. 139—153) bie

Contate jinr i5rieben«fcier, an beren ßomt)ofition, »ic bie änmerfung

befagt, Wagner arbeitete: fic foKte gleid^ nad^ Sefanntmad^ung be«
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t^efcen« in Slberfelb öffentlich aufgeführt toorben. Leiber brachte

btefer t^ebc von Q.ampo t^ormio betn beutfd^en Sieid^ ben (Songref

»en JRaftabt unb ben l^ertuft be8 linfen 9t^einttfer8. ©onft toettoai

bte Sretgniffe ber 3^^^ ^^^utn i^ Xa\^miü^ berührt: nur in enter

etwa« iüftoädfli^in Sottre, bic ftc^ fetbft mit JRetl^t „eine Schnurre"

nennt, beflagt Dr. 9B . . . . ba« 3c^h)tnben ber bieberen beutf4>ea

©itte:

„'Sias bo0 ber Stieg nit^t fobtin tannt

@(l^tr i(tj nid^ ju (egteifen.

9&ai laut fon|t fptad^ ein (raotr 9Rann,

Z)aä batf et jet}t taum pfeifen.

(£8 lauTt unb fpfi^t bte Jtreuj unb Outr

@o oom Cioit, ali SRißtAr,

(£tn ^eet oon SRiflionen

Sefolbetet Spionen.

2)ie treiben il^te ^tattita

3n I)l)rfent unb in ©täbten

SSertappt unb frei — man meiö fle^ jo

S$OT il^nen taum }u retten;

@ie flguriren batb als 9lat^,

S(T8 (Brogmajor, al8 «bootat,

ms Kmtnianu, felbft aiS «iltttl,

KU Wind) int lanaen KitttL .

@ie meffcn jeben mit bem Wirf

Vom @<^ttl 6i8 jur ®o§Ie;

Slotiren SRien' unb SleiDungSjUkt,

3ßtt rabtnfi^rjer Sto^U.

Srfal^ren finb fte uxit unb breit,

Unb »ittcnt auf }»i> SReiten loett

SMe ga^rt' Bom JJotobtner,

&o nie oom Sapujiner.

fäai M) ber Srit^ nic^t Snbtm (ann

3m SonbeSre^mentet

' 3>ie 3)ita{teria ^igt man
• Stöunb ©eportemente;

7xn SRat!^ anunicipalite;

@4on fc^uj^t ber Sour oon Somitä;

HS »Sl)xt nit^t lang, fo ^gt er

Le Maire bot Sihgermeiftet.

@elb|l ^t IWttin 3u|litia

Som Ariege toa8 entpfunben.

3Ran ^t il^r — %^\ (blinb nxir fte ia)

Tut ^nbt gar gebunben.
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2>rob trogen i^re ^riej»« 8db,

3::^un Suge mit (8t(a{Tcnl^it

3ni @otf iraS in ber af(5t,

»trjid^tn auf ine gfofc^e.

^rr griäcuä ^at jur »runnenlur

SDie 3eit fie^ auSerfe^en;

«Beil e« mit fdner »xücitenf^nur

9hin ooQenbS ntd^t mitl ge^en.

StS mat^S t)ie gute ^oltjei

SBie gfronheicW fromme Äferifei,

3n haftto8 lang }u jheiten,

§arrt fle ouf 6e|fre «leiten.

fSaS toi) ber Krieg nid^t <Snbem fann

3m SJenfeu unb »etrogen!

»om Richter 6i8 jum «etttlmann

(Srf^üffen bittre Ätagen.

a)er bejte prjl ^fit le^t lirann,

anan ^c^It rfiftig äRann fftr üKann,

^ofmarf^ütt unb SWinip«,

»e^mrat^, ^aff unb Äüfttr.

Unb »en bie 8anbe8lafje aJ^rt,

(Sei« fettfl ber ©c^ornjteinfeger)

31t o^ne (Bnabt ^ngenSnert^.

©e« prjten jhrenger ödger,

Xxm fonß ber ®c^I) ben 8fi<f(ing ma^t,

SBirb tetf oom Sie^^irt anägekd^t;

a»an fd^ießt i^m cor btr SRofen

ffiai) oerjendlufl bie ^fen.

3)er SSour tennt feine ©teuern me^r,

Äein 8t^nb, fein ©d^alj, fein gro^nen.

Cr benft fld^ frei — bod^ gentnerf^wer

ttn^n Siequifltionen

Son itfiV unb ^ferbtn alt nnb jung,

emprfint foroä, unb eiefemng

SuS fieUtr, St&S) unb ©d^nen
auf (Brogen, »ie ouf fileinen.

Viai bo(^ ber Arieg nii^t dnbem lann

3n €Ktten unb SKonierenl
,

i)er £aufmann legt ben @ä6el an

Unb ritt' er nur fpajieren.

2)cr Runter ge^t im ^djlDUet,

Unb bitnft k U Chasseur fli^ nett.

S8 trägt, gleid^ ben granjofen,

S)tx $forr«r lange §ofen.
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Dtv ©hiüer fetJt otrte^rt 'btn fent;

SJan '^tßt'sS a la Vündci;;

S)od^ IleiM i^ii lein 3)ing fo giU,

St reite otei ge^c,

818 ein otrbrfimtt^ 'JJantaton,

Xad kiun im ^alätuc^ wn Stoton,

ein gfi^ad unb eine fpi^e
'

«orbirtc ^otice-aRütje.

9lod( einä — ein großer ^eifenfopf

Sxixf niemals i^n oerlaffen;

@tot}, aie.ben ^mnt btr ffiicbe^pf,

ZxSqt er i^n buri^ bie (Saffen;

Unb bampft cni^ nie ein (Brenabier,

äBie Skffer triiilt er @c^uav8 unb i6ier,

3«! Jrtuc^u i|l er S^roctger

Unb trillert ben 31larfeiaer.

SSad bo<^ ber Snitg nic^t dnbent bnn!

(Sin ^er uvn ndlfd^ 9binien,

(Ein (S(fcl fon|l bem beutf^n 9Raaii,

3ßac^t 3u6el uicien 3)anieu.

@tatt $unf(^ gilt (San be Sin brülee,

Unb (gtoria afe(}t btn a:^;
(Bemeiner finb ^outarben

«18 Iricotor'Äotarben.

9iagout8 oon ^Sring, 8a6crbon

@ie^t mon auf nnfent Xtf(^u.

X la SDtarine ein »5(fi!^r fyif>n,

(SefttOt mit tieinen tirifcl^n;

^[te^eten o la fieUermann,

fiartoffelbrob mit aitarjipan

(Befpidt mit aßanbelnaffen

@tnb oa^re Secferbiiyen.

Z)ag boc^ ber ftrieg balb enben ttagl

aSfinfc^t aus bed ^e^aii ^Me
(Ein jtber 3ßann oen btntfd^ <SJ(^(ag;

a)o<5 — »Sr* e8 §ett btia «tfle —
3>a6 unfer liebeS Saterlanb

9tod^ blieb« in ber g^^anten ^anb,

@o fd^ in il^rer SDtitte

<SAt biebre beutfc^e €5ittel"

Da« SBetlangen möf banernbem ^rieben, ber IBunf^ bie

graufen Io8 jit »erben gtengen ntc^t t« Srfüttung — fo jie^t ftc^

benn bie !X)t(^tung be» 3^a)(^eit6ui^e intmer me^r bon ^n betSuBenben
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(£reigittffen ber 3ett jurüdf. Sftur im Xafd^rnlbud^ auf 1803 ergebt

fid^ ijt. Se^ne ju etitem $^mnu8 auf bie ©lege be« erften SonfuI«

"SlapoUm ^aonapaxte über bie äußeren unb imteren geinbe feine«

Satetlanbe« unb forbert i^u om ©^lug auf, fein fü^ne« beginnen

ju ooßenben unb im legten Äam|>f ba« 3od^ oon aüen I^rannen

3U bred^en:

KBtnu enbltc^ nun btiS grrtebtnS tfi^Ie Valuten

2Xt Wtm^ifytit fc^nnenbtS Itf9l untwe^n,

%cfd^tbne ©iegei nntn golbnen ^men
Auf btm «Mmpften freien »oben |le^n;

2)ann »intt aud^ 3)tT bed 0IU(fe8 ret^^ Smte,

3)ann nennet griantreic^ 3)i(( Ximoleon,
3)en Kettet, btr e8 (Eintracht lieben lernte,

Unb j«be8 ^er} t|t bann Sein ^ontl^eon.

3)od& flnb nid&t fßoUi^t'ü, SMenfc^ente^t We (Mttet,

93oT benen fU^ Z)dn SRut^ in e^ifun^t beugt,

Unb ^t baB ®tü(f — nic^t einen gwi^itBKtter, —
a)en ©(^pfer bon Keronen nur gejeugt;

Jtannft 3)u fo fe^i in eignem (Slanj erbtinben,

2)ann ruft ber (SJeifl btr 3eit 3)tr marnenb ju:

„3)ie grei^it »irb fd&on i^ren «Sd^r flnbtnl"

2>ein äßBrbet wSx bann g rüg et nod^ a\S 3)u.

W>n 9la|>oleon begnügte fld^ nid^t bamit,

»efreiet eint« tbten »otW ju fein —
i^n to<fte „ber Ärone ©d^immer", oor ber i^n ber iDid^ter toarnt:

Dtx £rone @(^imnter ift bon ^tad) getrübt;

(Sinft Wnjtn i^ren Dotd& ari|togi)ten —
Unb ber ^ippan^n SOTac^t unb ®tan) }er|tiebt.

®o ift er bemt a\i6f fernerhin toon ber ffiat^aßa be« Jafd^en»

bu^e« au«gefd^(i>ffen.

Unter benjenigen, toetd^e ©ebid^te beifteuerten , ift bor aüen

(S. aW. ärnbt gu nennen. S« ift fogar ein befonbere« SSerbienft

be« 2:afd^enbud^e«, bag e« i^n, toie e« f^eint, juerft einem mitexen

^ubHcum a(« iDid^ter befannt gemad^t ^at. Tia xäf a\ie ®ebid^te,

»etd^e er einfanbte, fd^on im oorigen öanbe unferer 3"tf<^ftft

jufammen gefteüt ^abe, fo genügt e« auf biefen ^injutoetfen, bo^ toerbe

id^ am ©d^lug nod^ einige berfelben mitt^eiten. SJon bamat« .belannteren

!l)i^tem, toe(d^e ber ||>erau«geber }u ben SiebHngen ber 3Rufen unb

ber Jhtion red^net (Sorrebe 1798 ®. IV), bie aber jefet bereit«

me^r ober loeniger }u ben bergeffenen gehören, treten auf @Ieim
(1804—1806), 3. ®. aacobi (1798—1806), 8.1^. Rofegarter

U
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(1798), ftart iappe (1800. 1801), Älamer ©d^mibt (1804.

1806), a(ot>« ©d^reiber (1801—1803), ©ott^elf ffiU^. 6^rifto>)^

©tarle (1798—1802). !Die übrigen fteüe id^ in a^^abettfd^er

golge jufanmten; i^re ^erfonaften ju geben, würbe jum Zifeii fd^toer

getoefen fein, toenn nid^t im ^a^rgang 1802 bte iJJotijen ^injugefügt

wären. 2lu^er bem Herausgeber Slfd^enberg ftnb folgenbe mit

^oetifd^eu SJerfud^en am lafd^enbud^ bet^eiligt: g.-2i. Stergan»,

offen«. 9iotar be« 9toerbe>)artement« ju SWontjoie (1802. 1803 »);

6. $. ®tnbfeil (1801); «or^ccf (1803); g. ^. Sot^e, ber

belannte ^exaM^ein con lateinifd^en unb gricd^ifd^en ©d^tiftfteüem

(1804); Sramigl, »a^rfd^einltd^ 3o^. gr. Stamigf
f. ®öbefe

OJrunbri^ lU. ©. 182 (1804); 3- 6. g. ßnnje (1801); «il^art

(1803. 1806); IJriebr. 3of. @merid^, nad^ bem SCafd^enbud^ »on

1802 ©ele^rter ju 3Äainj — »ieüeid^t 3o^. gr. emmerid^, ber

©ecretär be« ©eneral |)od^e, über be» ©öbele IIL @. 174 ju cer=

gleid^en ift — (1802. 1803); ®eorg (gmmerid^ (1801—1806),

geb. 1773 f al« Dber^^rebiger ju 3Äeiningen 1837; 9i. (Sijlert

(1801); giliren (1803, ^feubont^m?); SB. gremerei (1800.

1801. 1803); S. ®eib, ©ele^rter ju SambS^elm bei ?franfent^al

(1802—1806); 3o^. S^rn. ^em. ©ittermann, ^rebiger ju

gmben t 1834 (1803—1806); ®. %. ^. ©ramberg (1803—

1806); 2Koj ®rebe, ber5R. Sanbibat jn ®8ttingen (1802); ®er^arb

änton b. $alem, tanjlei» unb JÄegierungSrat^ ju DIbenbitrg, geb.

1751 (1806); gr. ^a\evt (1804. 1806); |)erj genannt Slnfd^et,

JU $amm, (1802. 1806); Srnft ö. § ei m bürg (1804); §>eife

— oieüeid^t 3o^. S^r. |)eife in Hamburg f.
©öbefe III. @. 189

— (1803-1806); Ä. Ü^üng (1806); 3. SönigSfelb, ®e(e^rter

in tö(n(1802); gr. trieger (1801); grbr. 8e^ne, ^rof. ber «eft»

^eHf an ber ßentralfd^nle ju SKainj (1802. 1803); Senjen (1800);

5-ran} SWo^üeben ober a»aft«Iieben (1804. 1806); ^r. SWo^n

(1802); Suife gürftin 9ieuwieb (1802); ?lntott 9iiemeijer

(1806); Äarl ?an§ (1800. 1801); Jfarl fjriebr. ^orfeU,

«raunfd^to. ^ofrat^ -ju 91orb^eim (1802—1806); gcrbtnanb t>.

?rövV" JU ptd^ratl> bei 5«eu5 (1801—1803); SC^eobor {Reimer,

<ßrof. JU Siel (1800—1802); JBil^. griebr. $etm. 9t ein »atb,

^erjogl. 5Rat^ unb ®ibliotI>e!ai p SDleiningen (1802—1806); 3©^.

9?eiftg, Dr. theol. unb lut^er. Pfarrer ju Stoöberg bei Stachen

1803 ata e. 8f- «tergani aufgefül^tt.
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(1802—1806); ®. 3. JRteff, ®ele^xter, lebt iaü> ju URainj,

balb JU tobleuj, iatb auf feinen ^eft^ungen int iRl^etngau, (1802

—

1803) ; tjerbinanb öon @ (^ f e i (^ e r , Sieutenant in ?reug. ©ienften

(1802); tJriebric^ @^Ieierma(^et, »oI fein onbever af« ber

berühmte SC^eotoge, ber »on 1804—1807 ^rofeffor in $aÜe »ar,

(1806); SB. ®(^ÜH, t »or 1802 in »»(n, (1801—1802); gr,

<&pangenievi (1803) ; 5Dorot^ea ®^)anflenberfl geb. SSSe^r«»),

®attin be« ?rof. in ©öttingeu + 1808 (1801—1804); 3. ffi. 31.

©tiegter (1806); ^. 3ung = ®tittin8 (1806); 3(. ©totf
(1803. 1804); Subwig SBit^elm lerla^n, lut^er. Pfarrer ju

D«nabtüct (1802); I^onta« (1803); (g. littmann, ©ete^rtet

im^annööerf(^n (1802. 1803); 3. SSatn^agen, Dr. med. ju

5Dortmunb (1801. 1803); «äeiffenftein (1798); 3o^. «uguft

.2Je<)^)en, Dberamtmann ju ffiider«^aufen bei ©öttingen, (1801—

1806); 8ubte. ffiif^. SBerner, Dr. jar. unb Sböofat ju ©atj*

^enner«boTfim$aunööetf(i^en, au8 ber ^falj gebürtig (1800—1802);

ajiümann« (1803); Dr. «äiffetingl (1803); ©tjenmann
(1798)«); ^ebr. SEBo^tgemut^ (1801). «on benienigen, toeI(^e

nur mit einjelnen 3u(i^ftaben i^ree 9lamend' unterjeii^neten, ift

©f« ber bamalige ref. Pfarrer ju !Dut8burg ®^)ieg, \p&tet in

granffurt am SOIain, (1798—1802); griebr. 8—f«, tea^rf(^einli(^

8 auf«, toar ®ete^rter ju SB. im 3üti(^fc^en (1801. 1802.);

fö Dr. jur. unb ©tobtfljnbicu« im öergifci^en (1802).

6« ift eine (ange SRei^e öon SRomen, mläft un« bie 7 3a^r»

gSnge be« 2;af(i^enbu(i^« »erführen; teir erfennen barau« bie au«ge>

breiteten S3erbtnbungen be« ^eraudgeber«, bie i[i(Sf über einen großen

2;^eit be« ni$rbti(i^en unb mittleren ^eutfd^tanb erftrectten. 9lud^

für bie f>rofaifd^en Sluffä^e gelang c« i^m, )um S^eit namhafte

©d^riftfteQer ju gewinnen. 3ung«®tiUing lieferte eine 9iei^e

»on Srjä^tungen 1) ber Stai^ttoäd^ter unb feine lod^ter 1800, ,2)

Seon^arb unb ©em^arbina 1801, 3) Äonrab ber ®ute 1802 unb

1803, 4) bie SUHneralogen 1804, 5) Sodann ©tiüing 1806, 6) ber

braw ^irte 1806. Stu^erbem flnb ^ert)orju^eben ©or^ect (Iran,

<) @te i^ bie SSerfaffetin beS oitigefungetun Siebes „Ku^tg i|t bei Zotiti"

fi^tummer" »flt. §o[fntann »on gfcOeraUteit „Unfere »ottatpintti^n Siebtr" (1869)

®. 114 unb 191.

) SSijenmann mar (eiettö 1787 ge|toi6en. SDie Stogtap'^ie be|fc(6en ^at

(1869 bei ^ert^S in Hiot^) o. b. moHj ^lauSgeg^n. 8g(. Bettfd^iift bed

»cig. Qkf4 96. 8anb 8 ®. 240.

14»
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fd^au, toetn! Gine »a^re ®efd^id^te au8 ben 3«^*^ meiner fLeitev-

mutter: 1803; bie Dftcrjungftau ber alten ©urg, eine @age: 1806);

g. ^. ©ot^e (5Wetn ©ro^o^eim unb feine etjä^Iungen: 1804);

3. r?t. gbeling (bte gamtlie bet ©elbftmörbet : 1798); Äatt

8a^)|)e (ba« neue ^au«: 1800; äbgertffene Slätter au« bet ®f=

fd^id^te eine« lobten: 1801); SB. ä. ©d^retber, (bet golbcne

5Dte{fuß: 1801). 5Det gtet^ctt öon §atoIb ftettte füt bie 3a^t»

gänge 1800—1802 Dffiantfd^e Reliquien jut SSetfügung, &tbte-

S:^eobuI Äofegatten gibt in einet JRebe ein 8ob bet Siebe (1800),

unb § e t j genannt 81 n f d^ e I etnta^nt jut beffetn Slntoenbung be«

Sieuja^tmotgen« (1806). ^üx Sele^tung feilte befonbet« bie „futje

5Datftettung bet ©ctgifd^en 8anbe«gefd^icl^te" üon Slfc^enbctg felbft

in ben 3a^tgängen 1800—1806 biencn. Uebet biefe btaud^e id^

mid^ nid^t nä^et au«juf^)ied^en, ba id^ i^ten SJett^ bereit« jut

©enüge in biefet 3eitfd^tift I. @. 269 ff. batgefegt f^ahe. g« ip

»ol aügemein anetfannt, ba§ bie angebfid^en Duetten, bie äfd^enbetg

außet ben aud^ un« jugängtid^en benufet ^aben h>itt, in ba«' Oebiet

bet jDid^tung fatten. Uebet^au^)t toaten feine uvfunbtid^en gorf(^ungen

fe^r unbebeutenb, unb toit bjaud^en be«^alb gat nid^t ju bebauetn,

ba§ bie größete ©efd^id^te öon öetg, h>eld^e et beteit« angefünbigt

^atte, ungefd^tieben blieb. Sejeid^nenb ift in biefet §infid^t, loa«

ein Ungenannter, ber aber augenfd^einlid^ mit 9[f(^enberg bcfreunbet

h>ar, über beffen maä)ia^ in ber SJeft^^atia, 1825. Jio. 28. @. 24

befannt mad^t (id^ entnehme bie ©tette SBiganb« 3trd^iö für ®e»

fd^id^tt unb 3lltert^um«!unbe SBeft|)^aten« I. @. 115): „Die äf^en=

bergfd^e ©ibliot^ef h>urbe im 3a^re 1821 öffenttid^ öetfauft unb

ent^iett nur unbebeutenb h>enig 3Ber!e über öatertänbifd^e Oefd^i^te.

9iod^ unbebeutenber toaren bie ^anbfd^rifttid^eu SBerfe, unb Urfunben

enthielt fie faft gar nid^t. Sinfenber biefe« fannte biefetbe feit bem

3a^re 1812 unb ipet^, ba^ nid^t« barau« öerfommen ift, h>enn man-

burd^ 3lu«tei^en öertome Sänbc bon ©d^auf^teten , SRomanen unb

JReifebefd^teibungen ausnehmen toilt. oben fo ift c« mit Äfd^enbetg«

eignem ^anbfd^riftltd^en Siad^ta^, bet o^ne ©ebeutimg »at. St
fd^eiut feine angefünbigte ©efd^id^te me^t im Äo|)fe

al« auf bem '^a|)iete gehabt ju ^abcn unb butc^

man(^etlei njtbrige SSotfälte »om fd^riftlid^cn 3ln«arbeiten betfetben

abgehalten Jvorben ju fein. 5)a§ mit i^m ein bebeutcnber <Sä)a^

ju ®rabe gegangen, ber nid^t me^r ju S^ag geförbert h>erben tann,

(eibet leinen 3weifel." 2Öie eine au« Urfunben unb S^ronifen jtt=
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fammen ju ftettenbe ^rcötnjtdgeft^tt^te ou8 bem Äc^f gefd^rtebeit

»erben fann, tft für jeben Ämtbtgen uttöerftänbüt^: fel^r begretfltt^

aber totrb btefe8, »enn ba« S^leue, »a« fie entl^alt, au« ÜJtt^tun'gett

befielet, »ett^e namentllt^ bem Äünftler bte ©üjeW für bte nötl^igen

Äujjfer liefern fcüen.

3)enn aaäf an artiftift^en beigaben foQte ee bem Za^äfeniviäf

ni(^t fehlen. 3Som jtoeiten Oa^rgang ai lieferte ^rcfeffor $e§
Äu^jfer für baSfelbe, bte fi(^ anfang« auf ben 3tt^alt ber gr^äl^Imtgen

bejcgen ober (Sreigniffe au« ber Serf(tf(^en (Be\äfiäfte barfteüen fottten.

Später (»om fünften Oa^rgang ai) arbeitete auäf ?rcf. Il^elott

bafür, unb nun erhielt biefer Zffeil be« Slaft^enbut^e« eine größere

3lu8be^ttung unb einen felbftänbigeren Sl^aralter. ©d^cn ber 3a:^r=

gong für 1803 gab fünf §anbjei(^nungen »cn ®io»anni ©attifta

^ojic au« ber ©ommlung ber 35üffeIborfer Ooüerte in fauberen

Stiegen öon $e§ unb I^elctt. Iier ^a^rgang 1804 brad^te ben

Anfang eine« Sluffa^e« be« belannten 3lrd^äo(ogen ß. ^. ^i^ttiger

„ba« ÜJienft^enleben eine attegorifd^e ®aüerie" mit Jtbbilbungen öon

antifen Oemmen u.
f.

\o. Oerabe bie SSerfcftung ©öttiger« bon

$ßeimar nat^ jDre«ben, »elt^e e« il^m unmi^glit^ machte, bie rSexU

feftung l^iervcn ju liefern, öeranlaßte, ba§ ba« laft^enbut^ für 1805

niäft erft^ien. 8lud^ für ba« fcigenbe 3a^r fonnte er bie arbeit

nid^t fortfül^ren. önjtoifd^en »aren bie beiben »efentüt^ ber ftunft

gemibmeten 2:afd^enbU(^er bon Wloi^n unb ^aUraff eingegangen, unb

fo lieg 9(fd^enberg einen neuen 3a^rgang be« feinigen folgen, weither

5 Oemälbe ber Iiüffelborfer ©atterie in Äu^jferftid^en »cn I^elott

brachte. 35iefer ift bemnad^ iugleid^ al« gortfeftung unb ®(^Iu§

(benn ein weiterer folgte nid^t) berjenigen lofd^enbüc^er anjufel^en,

auf weld^e koir je^t nod^ hir) einjuge^en l^aben.

jDa« eine erfd^ien at« „^Wieberr^inifd^e« lafd^enbud^ für Sieb»

^aber be« Sd^önen unb Outen. 1799. (1800. 1801. 1802. 1803.

1805.) $erau«gegeben bou gr. Mef}n. Iiüffelborf bei 3. $. S.

©(^reiner", griebrtd^ SDio^n, geb. ju aSelbcrt 25. 3on. 1702,

ftubierte in ©Bttingen Ideologie, tourbe bann ^rebiger in 5Ratingen,

1802 in a)ka«trid^t, 1804 in Iiui«burg. 3n biefer ie^jtercn ©tabt

feierte er 1834 fein fünf^igjäl^rige« 3lmt«jubiläum unb ftarb 13. Oft.

1845. 2Jon 5Rattngen au« unterhielt er einen lebhaften SSerte^r mit

ben ^nftlem bev ^Düffelborfer Slfabemie unb räumte gerabe ber

^nft ben ^auptt^eil in feinem lafd^enbud^e ein. Sr »erfaßte in

biefem ©inne nid^t nur allgemeinere 9(uffäfte für ba«felbe, wie „über
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ben VitxÜ) be« gttten ©efd^mod« in ftu|)ferftid^en mib ©emfiftro"

(1798), „über ble ©renjen ber Äunft" (1800. 1801), „über ben

3ttecf uub bte ätoerfmäftifje Slnwenbung ber Äunft" (1803), fonbera

er ffi^rt nn« nomentlid^ «ud^ bte SDfiffelborfer ®allerie »or: brei

Sa^rgäuge i^tnburd^ (1799—1800) gibt er eine „furj gefaxte ®e=

Beitreibung" unb im 3a^rgang 1805 bie ©efd^id^te berfefben. 35urc^

-otle Sänbe be« Jofd^enbuc^« aber jie^en ftd^ feine «uffäfee „über

einjelne ©emälbe ber I)üffelborfer ®atlerie uub bie üßeifter, »cn

benen fte ^errütren". §icrju'fiefcrte $)ef ißad^bilbungen ber be=

fprod^enen ©ematbe in Äu^fetfrid^. ®egcn biefen artiftifd^en 2:^eif

be« J^afd^enbud^« tritt ba« Uebrige entfd^ieben jurüdf. 35ie »emtifd^ten

profaifd^en Stuffa^e entsaften ^umeift Slb^anbtungen be« $)eratt«geber8

„über ben ^iaturgenuß"; bte '^oefie ift, ganj im ©egenfafe ^u äfd^en=

berg, iebe«mal an ben ©d^fnß »evwiefen, unb bie Seu^erang im 35or«

»ort be« erften Sa^rgang« „bie ötumenlefe enthält lanter ©ebid^te

öon nieberr^einifd^en ©ängern, bie, wenn fie aud^ leine »o( =

fenbete ©d^ön^citen fein feilten, bod^ nad^ meiner ©itftd^t

ben Sieb^abcru be« ©d^önen unb ®uten grS^tent^eil« nid^t anber«

al« toißfommen fein fönneu" ift faumot« eine aßätt befd^eibene auf=

jufaffen. SSon befamttcren 5Ramen treffen »ir in ben erften ©fittben

ben SJerfaffer ber Parabeln g. 91. Srummad^er; au§erbem lommt

am ^äufigften t>or 3o^. 3of. Pfeiffer (geb. 1771 f at« ®enera^

fecretör ber üßairie ^u öonn 1808, f.
®8befe ©runbri^ III. @.

176), Ä. '^affrat^, ©tiegter, (5. 6. ftleinfd^mibt (geb.

1764 t ar« Sird^enrat^ ju $)eiben)erg 1847, f.
©Bbefe ni. ©

173)1), Ä. $. gifd^er, «uri, Sluguft Äu^u, 3. ?). 6. «ouf»

mann, 21. ßdter. ©e^r breit mad^t fid^ ber ^jfäf^ifd^e Sauer

3faal aßou« (geb. 8. ©«^>t. 1748 ju ©abeu^eim bei Äreujnad^;,

ber fd^on feit ben ftebjiger 3a^ren be« od^tje^nten 3a^r^unbert« al«

äutobibaft felbft in »eiteren Reifen ein auffegen erregte, ba« toir

ie|t faum begreifen, »enn wir feine bid^terifd^en 5Bevfud^e burd^muftern.

Diefe erfci^ienen juerft iu einem Slfmanod^ „©d^reibtafef" (3Kamt^eim

bei ©d^toan 1779) unb im iüeutfd^en ÜJJufeum. ©eine ^oetifd^e

Saufbal^n fd^loß er mit einer ©ammlmtg, bie unter beut Üitel

M Son i^m erfc^eu im ^a^rgang 1801 ©. 173 ba« giefc „SSMr i^ rin

muntrta ajögtlein, id) fäitg int golbtitn SKonbtnfci^in", njel(^a oon ^atnjJttfl

componitrt eine3«t long ft^i »i«! gtfungtn lourtt. @. ^offniann oong«tttro

Itbtn „UnftK Bonat^ütitßci^n Sirttr" @. 135.
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„^r^üft ®tiiiil)tt, SSoQ dfaal aßcnt«, 'Sauetemantt ju 8aben:^eun,

bei fireufenoci^. aKoinj, 1821. ®ebru(ft bei glortan Äiqjferberg.

Huf Äoften be« SSerfoffer«" erfd^ten. 3n ber SJorrebe erjä^It er im«

au« feiner ®Ionjj)eriobe, bte etoo in bie od^tgiger üo^re fiel, »o i^n

^
ber „älmouod^ ber beutfd^en ÜWufen ouf ba« 3ö^r 1781 (2ei^)jig,

in ber SBe^ganbfd^en Sud^^onblung)" ®. 167 in beut SJergeid^m«

„einiger ¥fä(jer, bte S3erbienfte um bte 9{u«breitung be« ®efd^mad«

in biefer ^robtui ^oben", mit ouffü^rte: „SKeinen Siod^bom toor

e« ein JRöt^fel, rto^er mir bie bieten ©efud^e »on fremben ^emt
unb Domen fämen. Denn foft jebe ©od^e fa^ mon Sieugierige, bie

mid^ fe^en unb \pvt(Sftn sollten. ®o gern id^ mtd^ aud^ mit

mand^en biefer (Sblen unterhielt, termte e« auf Seritagen ntd^t

anber« al« bei ununterbrod^ener Hrbeit gefd^^e«; un? nid^t feiten

fflb man junge $errn neben mir gelten, inbe§ td^ iJPgte ober ®e»

treibe »om gelb nad^ $""?* führte."

©onft finben fid^ im 9iieberr^etnifd^en lafd^enbud^ ©ebid^te

»on ©. »fd^euberg, Äari ^engftenberg, Äaj)f, 8. 6.

Se^r, 31. ©d^reiber, ü. ?. ®pidex, 35.@tern^eim u. a.

Slud^ ba« gletd^jeitige „2:afd^enbud^ für ^nft unb Saune auf

ba« 3a^r 1801 öon S. ®. Sramer. Mn bei ^aai unb ©o^n''

enthält eine 9let^e öon fiuj)ferftid^en nad^ berühmten Delgemölben,

»eld^e ber frönfifd^e gröberer at« ®iege«beute nad^ ?ari« gefd^Ie^j)t

^atte, mit erflärenbem lejte bon ®. Sa«j)ar«f o^n. äu§er

einigen fiietntgfeiten füllt ben JReft bc« ©anbe« eine Sioöeße be«

befannten üBieifd^retber« Sari Öottlob (Sr am er „©riHent^al. ©n
9iatur=®emälbe menfd^tid^er ©tärfen unb ©d^ttöd^en". @ine gort»

fefeung btefe« Üafd^enbud^« foU SBatlraff ^erau«gege6en ^aben;

biefelbe ift mir aber not^ ntd^t }u @efid^t gelommen.

SJufben »ieber^olt au«gefj)rod^enen SBunfd^ mehrerer SKitgtieber

unfere« SSerein« laffe id^ nod^ einige ber ®ebid^te Smbt« au« bem

^ergtfd^en llafd^enbud^ abbrucfen.

drmuntrntng pn |n^

3)te erwachten ®<^roätie fliUn

^n b<m Ionen Ojcon.

Sunte Spfetbäume x6i^n

3)ee btH&Hm XBoUtt« fba'^n;
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Slainen blli^cti }uin Chrfd^Iie^tt

gi^ttr »nofpen fe^ :^e»or

Unb beS Sorneä ^etle fc^iegen

@piub(Inb aus btm @tein empot.

SBklt^ ein XBir6eIn, uelc^ ein 2)xängen!

fStli) ein frtubetofenb SKetr!

3n ber Blebe Sonben ^ngen

aUe SJtfen ring« um'^r.

8n bem bombeMnjten $ügel

ffldnnt fle gfinten »rufl an «tuf»,

äBe'^t auf 3epl^i)T8 buft'gem ^liiget -

3n ber Unfc^tb «nfen ivt^.

hinter ^Vb umflorte M\ä)t

Seitet fie beu ^lingling ^in,

Sorfet -in beä goineä grifd^ ,
gpreunblic^ gar bit @(^ftrin.

3n ben SKaien, in ben «ofen,

3n ber ffliefeu ©ilberbuft

$6rt il^r, wie mit ^^otbem fipfen

3um Oenuß bie grcube ruft?

^Bret il^r ber S^ac^goSen

Unb ber 9erd^n Senjgefang?

8(^1 fie rufen aEen, allen:

(Euer ^:^Iing »ä^rt nic^ tongl

^ßrt i^r Ouellen nieberttingen?

aifo fliegt beS 9e6enS fbai),

SBie ber Stbter ««(jeäfc^ingen,

@cinem eu'gen @trome nac^.

ISiDig mäl^t ber groge @d^nitter

aernbten für fein weite« Weic^;

Pr beS «irt^l^fS graufeS (Bitter

^(^t er Stofenwangen bltii);

Jtnidt ba8 SeiTd^n an bem $ltgel,

I3ri(^t bie (Eid^ in bem @turm,

Unb jerfe^Wgt be« Äuge« Spiegel,

(Einft fp funteTnb, für ben ©nrm.

O fo tanjet; l^olbe @d^nen,

(Suren lurjen äRaientagl

golge, güngling, gern ben 29nen

3)eine8 froi^n ^ergenS nat^,

äBeil baS 6Itttl^enrei(^ Seben

9loc^ öon fußen greuben träuft,

Unb ber «Rettor ebter »eten

StettarooOen Sippen reifti
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%% tufba.

2ki8 mahnet ntic^ bet ^tStl^nbount

Sott 5lacitifloaenKeber?

SBaS fc^uxbtt oft int ttiUcn Xtaunt

S(ud golbitn SBoItc nicbcr?

SBad ifl cd, baS im Sbcnbfd^in

ZniTc^ (frlcnbilfc^ fc^inimcrt

Unb flUflnnb in bcni Woftn^in

Um ©ilbctqucHcn uimmert?

SRit mitb, ali miigt' i<S) fHUc flc^n,

f&aS @itgc8 }u umfangen;

9)ttt traurigem (Stlifpel »e^n

9Rir Slütl^ auf bie SCBangen:

Sie toinit tS mir, »ie lodt ti mic^

3Rit engel^tbcn Stienenl

Umfäufelt mit^, umfumftt mit^

SCBie junge $rfi^Itng86ttnenl

^äaS ®üfti mng unb ^olbeS fein,

3Ba$ biefen Sufen füllet

Unb taufenbfat^ in 96enbfd6ein

Unb SDlorgenrot^ fic^ füllet 1

£) l^tt' i^ bt(^, ^ielt id) bic^

aitit taufenb l^igen pfiffen 1

9lie, tifb^tä iitbiitn, »oUt' ic^ bit^

3n (Enigteit nit^t miffenl

9tc Sttoni.

^oc^ roUt im ?enj btr ©trom einl^r

Unb bonnert fort )um fernen SDleer,

Der fjtlfen e^rnc ©tirn' jcrreißt

Irfe 3ngenbhaft, bie i^n burc^fJeußt.

Der tü^ue fJtlfennifUr btictt

Soll 8uff, mie SDäog' auf SDäoge jutft

;

iJotareuä ^eit'gcr SSogel taucht

@ic^ brein, oon «jr^ü^^ingätuft nm^andit.

Die ^0^^ eicfie flicht beu Strani

SCBo^I um ber freien SCBogen Xanj;

«Bo^in bie l^ifge fjtut^ fl* tenft,

©ie ode Äreaturen tränft.

@ie füllt ber «ofe ^urpurtrufl,

@te fc^Ht ber Stettartraube Üluft;

»Sie ftogt ber ^fJonje bürren @<^ft

Unb 6rauf(t in b« Ittbcr Jhaft
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&o allgtwaltig »ti(t unb fd^ft

Der Tlann ooit SU|len uncrfc^Ioft;

ZBic SBaff» (rauft mit »inxi grlnt^r

@o 6iau|l CT foTt im ^tbtnmutl^.

SD3t( SSaffd, bad bic Siefc n£^rt

Unb Saum unb gttS im @trubtl fS^it,

®o ffil^rt «T ^in in fein« Äraft,

TAt SBtlten bricht unb SBtItcn fc^ft.

©lume btr Suflen*/ *>" 6tü^(l nur einmol;

Säenifli, flüchtige Solare, fo Hingt

SRieber bie ®to<fe ber Xobten, mo ntunmot

©ti)gif(^8 fflafftr bie Statten umfc^tingt.

SfJiramer ertBnet bie ©timme ber Reigen,

9Kmmer erjniclt bn fjttaU Oefang.

%Iei(^nbe8Xrauren unb ftortenbeSSk^igen
Xßanbeln bie bSrnmernben gfluren entlang.

@ü§eä «elifpet Bon ropgen Sippen

gflüpette nimmer im fäufetnbtn §ain;

©dnger, i^r fue^t umfonf «gouippen,

Xrinfer, i^r mijfet ben »|Hic^n Sein.

^rrli(^ @onne, bu leud^tfl ^ier oben,

anonb unb ®e|lime, i^r manbelt f)nab.

SSScil i(^ betin lebe, fo will ic^ eut^ loben,

grfi^e bef<beint i^t beä ©c^Iummcntbtn Qirab.

@inge mir, ^eilige ©timme btr Siebe,

aiac^tigafffe^te, ben fitrjen ®efangl

jRieSIe mir, murmeinbe OucUe, bis trfibe

Set^e mir reicht ben traurigen Xranf.

©pielet, i^r ®Btter ber ^xtutit, i^r lofen,

©eligen ^aben, im ^otben iBerein!

Srfinjet bie rofige ©tirne mit Kofen!

pflet ben »eti^r mit gotbenem SBeinl

P^rt in ber ©(^nl^it umfc^meic^tnben »anben,

ä^hifen unb (Srajien, fii^rt mit^ \)ie Sa^n 1

9tei(^ mit ben Stützen aßnemofijnenS lanbtn

(htre (Beweinten im flpgif<ben Sa^n.

jjreuubfc^ft, ®e^tmte be8 prtitenbe« geben«,

• tt^erner ^njer ber Kmpfenben Sntfl,

iDJäc^tiger gwiget be8 mtontic^n Streben«,

Sautere Duette ber m(nf<i^ti(^fien Sufl. —
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Somni mit bcr 3Rutt(t btt feligßtit Zxitbt,

einig mit SJofen btt gfwubt nmttänjt;

Somm mit bem Sfid^etn btr ^immtifc^n ?iebe!

eben erblüht, nxnn i^r SSü^en 6cglfin}t.

$utfe btä ?tbtn«, bann mögt i^t ermatten!

Slume btr Qugenb, battn magft bu oerbllt^n!

%u4 in bem Stetige btr fcgioeigenbtn Sc^tttn

üBtrben mic^ greunbfd^ft uab >;iebt bur^glll^n.

%n bir (Srinneiutt).

@ti mir, erinn'rang, gtgril6t, loc^ttr ber ^immtifc^n,

2>ie mit freunblic^m ©tra^t rBt^t be8 Seben8 9Jlai,

S>ie mit lad^enben Silbern

Um bit @c^ittl bee ®reifee fpitit.

^erbpeÄbtimen erfreun atfo We JJai^tigatt,

@o btn ^irten ber OutQ, mt\ä)tx im Slfit^nmoab

9Rit ffigfc^^nbtr 9SkIIt

@tine £iebe ^txbtigtroafi^t;

Sit btin bfimmernbed 9i(b, boe ber Sßcrgangen^it

feineren @pieget ^t, jene (Betsei^ten freut.

Die mit freieren Sinnet;

3)ur4 bie @(^tten bed SebenS ge^n.

^Tii) ber »t^enbtn 3tit, itgli^d ^otbe flitzt,

äja« btr ©terblic^ fpann, Dttftegewebtn gteic^,

Unb bie Stilen beä ^erjtniS

3itttrn meeßfetnb ^inab mit bir.

fyuulj btr me^enben Qt\t, oOeä oertoeUt bir,

iSetbp bie »tume btr $!u|l, buftenb im febenSlronj

Cor bell reijenbtn Sc^njtPtrn,

@elb1l bit fetige Siebe fSflt.

S^rfinen ^immtifc^r l'ufl, foOtet i^r troig feinV

3unge8, fc^ttenbe« ^j, foHtefl bu nie oergtü^nV

Wofenfcöimmernbe greube,

@otlte|l bu etoig bie Stirn umblii^uV

bu mieber mir auf, lieb(i*t(S aWorgenrot^

SWeiner Äinb^itV @o gern bent' ic^ ber freien Qtit,

SSo baS luoäptnbt Stbtn

fSarm tntgegen ber SEBonne fc^oK.

@(i^»tbt i^r um midi, bie einfj (erfijenb mein ^rj umfleug?

Sagt, reo mOtbtt fl4 euc6 ferne beS ^imrnetä WauV
Ober «Alba ber 9iafen

©(fion ber (ibltn «erfcftwitgtut (Btuft?
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SB« (Btfänftt btä §ain8 gtüdltt^r Sttbt f^wirrt,

2Bit btr ©(^tmmer be8 3Äonb8, jitUrt betn fonfteä 2\d)t,

§oIbe f<f«ttnbin ©rinn'rung,

auf bcä !<6tn3 umn&ntm ^ab.

®ügc ^Öffnung, au(^ bu fell|} bic^ bei @d^c{ln 6ti,

$e6fl mit Itebcnber ^nb und au9 bei (Segeinoait

3n bie ©d^immei bei Suhinft,

3n bie gftenbcn (ElpflumS.

"Aüi betn legten 3a^rgange be« ^ergtfd^ett >rafd^en6ud^d mögen

^iet nod^ bie (5|3tgtainme ©c^tetermad^etö folgen.

(Srfol^tung.

@<^u bem entflogenen ^liicCe ntc^t nac^l in ben 'Radin gejaubeit

SBol^nt aai bei (Boigo ^oupt t^m bie Deißeinenbe fiiaft.

iltt|lSnbt9ung.

3Senn oon bem ®(au6en bn ^6ip in bei SBeid^it neueren @<^Ien

Unoeifl5nb(i(^8 Qtt^px&i^: leine nui biefed baiauS,

2>ag aud^ Iceie Sßeinunft bix^ ^in jn bei ijBttlid^n S)id^tung

tIebeneifüOenbei Äiaft, abei tjeigebenä, ftd^ fe;^nt.

ftfd)(ibtnt fittt.

„©(geiget unb ^Bit — ruft'ä boit — ; nxiitS taugt, mei mid^ ntc^t oeiflel^et;

%üil nxjä ii) ttxiit oeifteV, 2tüU, 6ebentet ntd)t oiell"

O Doitieffltc^i aSann, roii fielen: ueifte^e bid^ fet6ei,

3)06 bod^ einigei ?Beit^ bleibe bei IMglie^n SGßelt.

®ii ijl baä ^Bc^fle bie SunP; bem geiget bei ®t»)fet >ie Siebe.

Siebp benn biftenb ni(^t bu? «ilbet ni(^t Itebeub ouc^ ei?

^tiäflic^ei gfieoel wiib Sunp, entbe^it fte bei ^eiligen Siebe;

Siebe nui leeieä ©efc^Sj, mo nirfjt bie Stvmft fie befeelt.

Hon Solon.

Söolfen entpijet ^eiab be« @4neeS (Bepbei, bei fpagel;

@o »te beä DonneiS &tvoaU jeuget bei (eu(^tenbe Älife.

©tuime« (Setbf, in bie liefe f«^ wü^tenb, fc^üttett ba8 SKeei buic^;

Wil^iet eä teiner, eifd^int'ä eben »oi «den unb fanft.

(go bm(5 gewaltige aKännei jeriiltten ftd) Staaten, in ^eirf(^i-3

finec^tfd^ft flutet baä 35oIt, itc^tigei Sunbe beiaubt.

Hon Ptltogrr.

©et mti, dxV, äOmuttei, gegiügt! unb mele^i judoi bic^

Kie fc^ei biilcfte, fei bu audj bem äeftgeueö leicht.
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XVI.

Pmtliiimer tion Jangenberg.

»Ott a». (TtreceHui*

Die älteften Utfunben ü6er bie ^errn öon ^arbenberg
unb beten ^etfd^aft ^obe id^ int öortgen ©onbe unferer 3e'tf^"ft

obbruden loffen. 3fn bem bofelbft auf <S. 220 ff. ntttgetl^eilten

5Berjetd^ntffe öon 1356 finb bie ben genonnten 5D^noften gel^örigen

f>8fe unb (Sinfünfte jufammengefteßt ; wir erfe^en barou«, bog fte

jwel $)om5t]^8fe befo§en, ben einen ju Stetige«, ben onbcrn

ajiolmer^of genannt (»ol^rfd^einlid^ in SBüIfrot^). ^vim (Gebiete

bet ^erfd^aft gehörte ßongenberg. Slud^ ^tet befanb fid^ ein

^ou^jt^of, bon bem bie onbern ©ilter in äb^ängigfeit ftanben; ber=

fetbe wor inbe« ber Äird^e jut ^Dotation »erliefen, unb fo no^m ber

jeiBeilig« ^oftor bie <Steüe be« 8e^n8^errn ein. Ueber bie f>ofe8«

gerid^te inSangenberg unbbo8SRed^t8bet^äItni8 jwtfd^en bem öe^na^errn

imb ben ob^ongigcn f>ufenbefifeern ^oben n>it nod^ Slufjeid^mmgen

in einem öanbc be« ärd^iba ber reformierten Äird^e bofelbft „Extract,-

oup bem öongenbergifd^en ^öpbud^, ®o änno 164G obgecojjiert ift,

burd^ 3o^onn Tongern fd^u^tbienern ^iefelbften." 3d^ beobfid^tigte,

fd^on unter ben juSlnfang biefe« neunten ©onbeö befannt gemod^ten

SBci^t^Umern aud^ bie bejUglid^en <SteI(en au0 bem Sangenbergifd^en

^ofeabud^ nod^ einem ?lu«jug, ben un8 f>err öe^rer 5)teumonn cor

3oi^ven geliefert ^otte, mit^ut^eilen. 91ßein ber 3Bunfd^, bo8 Driginot

nod^ einmol einjnfe^en uitb bie SUt«jüge bonad^ ju berboßftänbigen,

»ar ber ©runb, boß id^ ben bamal« ^erauaflegefecnen SäJeiat^ümern

nid^t ba« con Songenberg ^injufügte: ber bctreffenbe ©onb toar

nömtid^ im SIrdiib ntd^t fofort aufjufinben, unb etft burd^ bie freunb=

lid^e ©emü^ung bc8 $)enm 9?eumonn, ber ju biefem ^toede fetbft

no^ ßongenbetg reifte, gelong e« benfelben ju entbeden, toorouf er

mir jur Senu<}ung gütigft überloffen »urbe.
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!Cer im da^re 1646 angefertigte „S^tract aud bem 8angen>

betgjfd^en $)of8bud^e" enthält im Sltröjug Slbfd^rifteu , au« ben ?roto=

foüenbet $)ofe«gerid^te feit 1527; aüetbing« fiitb biefe fe^r liiden^aft,

fei e9 ba§ [löf nur Srud^ftiicfe baoon bi« 1646 erhalten Ratten,

ober ba§ aud ben ooQftänbigen b(o$ biejenigen ®tef(en abgefd^rieben

tcurben, totKift t^eiid bie allgemein gttitigen äted^tdgrunbfä^ auft-

fprad^en, toie fie am ®erid^te üb(id^ h>aren, ober h>egen ber (Sin*

tragung einc6 @efi^Ubergang4 oon einjelnen ®iitem oon pralttft^

Sebeutung fein fonuten. ^äx unfern ^totd ift e« auSreid^enb, bie

in erfterev Se^ie^ung ttid^tigen Slbfd^nitte ^iev^mitjut^cilen. Ba un«

(eine Originalien ooriiegen, fo ^abe id^ bie Orthographie ocreinfad^t,

um bie Su6}üge aud^ fo(d^en Sefem oerftänblid^er }u mad^en, toe(d^e

mit ben Urfunben be« 16. 3a^r^unbert8 weniger »ertraut finb: »or

3l(Iem finb bie meiften ^ mit i oertaufd^t ünb bie großen ä(nfangd>

bud^ftaben auf bie (Eigennamen unb einjefne befonberd ^eroorju^ebenbe

«BSrtet befd^ränft,

Anno Domini 15 2 7 ben 28 monatd SuÜf i§ [ift] ge^alben

ein ^o»e8gerid^t to ßongenberg in ber SBibem'), no alter

(oiflid^er [UbKd^er] gewi^ttte [®etoo^n^eit] unber bem ^ageborn, mit

bem ^ol»e«fTonen *) $)eM8fe« in ben ^ulfeen »), Ijber Qeber] $)oiBe5man

op feinen *) i§ geboibet [gelaben], uit [au8] beeeel [öefe^I] be8 (£^r=

boren $ernt 3o^an (Sd^rlj»er ^aftoim, ter tibt [jur ^tit] 8e^n=

:^erm, unb »on bem (S^rfomen JRötger <Spec|>t $oi»e8rid^ter *) bat

(S^erid^t ge^eget unb befetten, in b^ttefen [Seifein] gefd^roomer

^oibe8(uiben be8fe[beu $oibe8, mit namen ^iemae [^iernad^] befd^reoen.

ifreberid^ to bem D^om.

(Sonfe op bem ^ol^bel.

' $err 38rael op bem ©tuden.

) ffiibtm, b. ^. 3)otation btni^ntt ^tet ba8 ^farr^uS (domus dotis)

ne6|t bttn baju gc^rigcit ^of, wo bit ab^fingigcit ^ufenbtri^i jum ®eti(^t8tag

]U ttfc^ntn '^ttcn, weil btr ^|tar i^r Sc^nS« unb t&txiitti^xx mar.

*) 3>tr ^oocSfront i|l bct (S(eti(^tö6at( bcä ^ofcS. Dai in btm ffiortc

^f unb fonlt ^Sa^^ ^injugtfügtc i (t;) 6<>]ei(^n(t bit ScrlAngcntng beS Mrau8°

ge^btn SoIalS obet einen bip^t^ongifd^n Saut, tstli^r an bie @ttiit bt8

langen SßoWi getreten i^.

•) ßitSU.ii)t; in ben ^ütfen. 3>ie ^ütfen (o^b. bulis) = Hex Acui-

foliom L. (@tec^palme.)

') ^iet f(^tnt ein Oort ausgefallen }u fein.

') Ue6ei bie ^fonn ^af jtatt $of f.
oben <&. 60 9lote 11.
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®xxtden op bem ©tm^de«.

(Gerrit op bem 9lo^^ot)tt>et.

$err ^etet op bem ®rocen.

^etmon to bem ©antuen.

©erncr to 8tpl8^au^.

ßoi^^e onbet ber $eggen.

Unter ben ®fden.

*) to bem fcfondeit Oeoeö ,

feine ftoue ©d^toe^nrfen.

ärnbt ©d^Bnneflge.

^i^nrid^ ®d^noVt(fen.

9l0tger op bem fiam|)e.

Oo^on op bem f)ui>^.

Oo^on Softer.

3o^on gtonde.

Sort to Snende^^ui^^, an ber $eege gnant.

JD^rid^ aWenrfen.

f)ermon to bem Soften, getne [feine] ^onbe. ')

Öo^an to Drte^^m)^, eine ungeh>8n(id^e boir [Sl^ür] in ffie»

bemer ^of, cfegfiii^ [of« tlage] »ou bem '^aftom ocergecen [ongegeben].

©d^Jrenden i\) bem '^nttt.

Üifmon ^otind, fcooen bem Ätrdt^ooe, eine ungetoontfide poxit

op SBebemer Sompe, ^eft bte [ber] ^oftor cfegfid^ ooetgeven.

$)i>nrid^ to ber ^Jorte.

®eritt to bem ©teiger.

Äntbt in ber gellen.

«ntbt tet aWo^Ien.

Ool^on op ber $od^t.

$>enrid^ ^en oi^oet.

Oo^o« op bem f)cerbe.

3o^on in bem ftaoen.

^tfxifSf ter Sd^eure«.

') Xtx Jlaine ber^tfon iH ^iet, »ie bti bem »ottgen, auägetajfm, bix^

t|l Slaum baffir gcTaffcn.

») 2)iefer 3ufat} ^t wot au bebeuttn, bag ^tmann itii^t buti^ Int-

Tli^tung ^T gebfiTti(^(n abgabt bic ^nb gmonncn b. ^. ba8 HtSft ber 9taif

folge in feinem (8ut f{(^ ertauft ^be, atfo noi^ nii^t mit bemfelbcn btU^nt fei.

(Sbenfo 6t}ti(^nen bte im folgenben ^njugeffigten Scmertungen, bag gegen bie

Setttffenben Clogen oon @citen be8 Ot^nS^xn eingelaufen feien, titt mVln
baS (Btnc^ )n entf(^ben ^e.
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©eritt ter SDWften.

. . in abeIIen8^uJj§.

$)eit8den to Sodö^ilß.

. . . o<> bera glöetfc^Vtt.

aSotjßfuIe.

etemen« Älunt to SEBaterfaü.

$ien§e ©otjrden.

^algenberg.

3o^an in ber ©d^mitten.

3n bera ^öroide.

to <Sdfeienf}ü\f% te SBintrotjbe,

o<> bem -örincfe

. Dp bera 3unffer ^pxbxif).

3tera buffeöorß: [biefe öorgefd^riebene b. ^. Dotier »erjetd^neteii]

^eben bord^^ anlangonge') be« Pastoris mit enem gefc^aornen ^otöe«--

manne, nemlid^ 3o^an op ber ^aiift, laeten [laffen] toifen*) öott

[bor, für] red^t, bat nijmanbe« enfal ^eben*) einig ©einägut*), in

bem tßxpi off [ober] batr buiten [außen] gelegen, ^tj futte*) in be

SBebem bair »an paäft geöen, »an ben $)otoe8gefc^tooren gefatt«).

3tera iß oid [auc^] o<> ben feloe tibt bord^ ble $oibe8luiben

oorg. [bor» b. ^. obengenamtt] $atbe«red^t getoift: SEBan ein ^aibe««

man ofte [ober] frarte berfteröet, faf bei blibenbe fyanb einen 9Übu8

leggen o<> ben bobcnbar off Kfttt>erfe, boir eine oirtunbe, bem Pastor

to entfangen, bair boir fal bei-feftc [te^te] $)anb jair unb bot^

reftlic^ [rit^ig] blioen fttten unb nid^t langer, unb alSban mit bub'

beler pa^t off tin« bei $anb oom Pastorn »eber entfangen. $)oii

toert fode [tt>äre e« ©ai^e, b. ^. gefd^ö^e e8 baß] :^ei mit orenß

[fo !] langer bei Jvinnongc [®etoinnung b. ^. bie (Sriongung ber Sät'

lei^nung] oertoige, fol :^et bei ^onb entfongen op gnobe be« Pastoirs.')

') ouf äSetlongtn.

») »dftn f.
oben ®. 58.

") nic^t l^ben ,fotI; tn (iie) ip bit oltc Strntinung.

*) SBeingotttn? @. obtn @. 9 ju 94.

') CT foKc benn b. 1^. mtnn ct nic^t $ac^t baflir gibt.

*) a>tt gcfii^otntn ^oftöntduntt (bic Seiftet bed ^ofeggcTtd^S) foUtn

Die ^(^t feflfeö<n.

^) 3>te ab^nsigen ^ofcägUtet fc^intn banac^ )u juci ^dnben belehnt

gemefcn )u fein; mcnn tinet bct bt(cl^nten #atb, mugtt btt fibttlebtnbe )iinA!^

als SnertattniS (Uttunbc) bei Seipflic^tuns bem faftox ali 8t^nd^ttni einen
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3tem i% cid ht bemfefben gerid^te »etbragen [bte Ueberriidnnft

getroffen], mit toiaen be« ^aftotre unb ^aibe«Iuiben, bat alle iatr c/p

gubendbog no "^afc^en ein redete $oit>e«gerid^t ge^alben fa( werben,

brei bage to bom» [jubor] geboibet [geloben] bord^ ben fronen, unb

te\f [wer] gebotbet \% unb bem geboibc nit ge^orfam en iß unb fonbev

oricff be« le^en^errcn uitblebe, ^eft bei ^off getoift, fat bem te^en=

Ferren mit 7\ d.i. berbaüen fJjn unb gebröcft ^eWen [ftraffäüig

fein], unb fo ftc^ bei bair entgegen fteüte, mad^ [borf] bei ^oftoir

benfetben mit bem tanbrec^t »erftagen in bei broidfe. i)

3tem i^ uitgemift ,
*) bat geen [tein] $aibe«man ben anbem

um isebem^gnt ") an einigem gerid^te faß borbem, ^t; en ^b on erft

mit |)aibe8red^te geborbert unb utt gefd^Uten. ^)

3tem ig odf in berieben [vergangenen] tiben gelsift, bat

nimanbd in bem $)aibedgerid^te anber borf^radf [^ürf^rec^, @ad^ftt^rer]

^ebben fall ban [aii] enen gefd^isornen |)oibe«man be«fe(ben ^aibe«,

off mit orloffe [Sr(oubni8] fin )Dort felber boin [t^un, feine ®adft

felbft führen]. Unb nimanb en fa( in ber gefd^lsoren $)aibe8tttiben

raet [VtatSf] ofte orbel [Urteil, ®erid^tdft|ung] gaen, unb off [toerni]

fid^ barin l^manb anber« ^ebbe') mit gelsalb off frebef in berad^>

tinge be« (e^n^erren unb ^oif«, mSgen bei (e^en^erren unb boif ben

Sanb^emt to f)'ilpe nemen unb ben onge^orfam ftraffen.

3t cm ber rid^ter befuit") an ben fäm^Jttid^en $at»e«Iuiben,

SI6u8 auf btt Xottnbart Ugen. %töbann mugte binnen Qa^r unb %a% gegen

Stlegnng be8 boppettcn 3a^Tcd}infee Dom $ofc eine neue Sele^nung getoonnen

»CTbtn; »UTbe biefe oerfdumt, fo tag tS in ber 9Ka(^t bte Se^nS^enn bte

Se^nd'Xbgaben »iOfUTlic^ )u 6e|hmmeit.

') S^t- ^edgeric^t oon 1545 (auf Donntiflag ben achten Xag nac^ ttem

1f. ©anamentStag): Qtem i^ an beut ^off burc^ ben netter geftalt, fcoer (fofern)

als ein^oeSmann burc^ ben ^oftSfronen Mnoittiget (benacbric^tigt) f^ unb fin

^biDtnningc am gerieft nic^t en bebe , vtat ^ beut le^u^emi unb fyUK

barinnen gebniicft foQ ^oen. Stern ber ^ff »i|i mir re^t: nKtir barinnen

bniicfTic^ gefunben merbe, be füll gebniitft ^oen V'/s mittpennincf.

*) au8ge»eifet b. ^. ali Stec^tSgmnbfal} au8gefpT0(^n.

*) l^bemSgut b. ^. ein Out, atldit» oon bem l^bem^fc ab^ngig i|t.

') 9Hemanb fcO einen »egen eined SkbemguteS oot einem anbnn (Skript

belangen, nenn er i^n nic^ dot^t dot baS )u|Unbige ^ofee geriet geloben ^t
nnb babci auegefc^toffeit b. ^. jut fitoge nit^t }ugelaffen ijl.

•) enttoebet bebeutet „fic^ ^ben" f. o. a. ^ befinben, ober ti ijl baS

QoTt „eingebtungen" auegefallen.

•) „befnit* »firbe bebeutcn „befielt", aber «an iemanben befe:^en'' (ann

f^nertic^ anSbifidltn, »oS ^ier ber 3uf<>>nmcn^ang DerUragt: Dn WicbttT ftellt

bie Xnfiagtn an fSmmtlic^ gediente unb Ugt fie ba< fiti^ »eifen.

1^
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off [toenn] ein man butten (anbe« tont, off [ob] man be ftau>e aadf

be^anben [belehnen] joüe. 3tem bie jöm^tüc^e ^at»e«tuibe toifeu

cor rec^t: bie frauen, bie geine m&nner en ^aoen, bie faU men be«

^anben, ^> bie männer, bie bui^en [au^er] lanbe« f^n, fußen

fommen ten neften [näd^ften] geriefte wib bie ^onbe entfangen. Unb

bie ftautoen fußen unoereitt f^n, be^ettnu« [mit SSorbe^att] bem $>a»e

ftnen unb le^rt^etren fine« rechte«. «)

Anno 1545 uff X)onnerftag ben achten bag nac^ be« ^i(gen

Saaamentdbagc ift ange^aoen unb befetten ein ^aoe^geric^t, a(«(

ton atber« geicönlic^, in ben SSJeben^aoen to Sangenberg bittc^ be»

(Srborn unb befc^eiben üo^annen Sufteraibt, ^aftoiren unb 8e^n»

^erm be« »or§ [obengenannten] ^o»e8, »ifler [»efc^er] ban ben

gemeinen |^aoe9(uiben einen atbt gebaen, b^ a(ben rechten to ifoittn,

na aße. fine oermoege unb mac^t.

3tem uff ben »ut§ [obengenannten] bag ift gefoeren tut einen

l^aoe^ric^ter 3o^an in ber 9tau(bec( unb ouc^ burc^ bie geforen

§a»e«üiibe etfant, bat i)tf ftnen aibe nae |)nt>e«rec^te genoic^fom

[genugfam] gebaen ^aefe [ifoie], at\otstx bat ^^ nae {)at>e9Te(^t

richten möge.

3tem biffe nabefc^reöene ^a»en uff biffen »or§ bage öur bem

^ateagerit^te einen cibt gebaen, bem rechten [SRcc^tc] genoic^ [jur ®e=

nilge]: 3o^au tom ©teiger, Slmbt uff bem geerbt, üo^ou SBofefu^f,

!^nmbert in ber Schmitten, §ennou b^ bem ^utte, 8ombert to aKenfe*=

^iriB, ÜKerge unter ber §eggcn, @lf it^)m ©tude, |)ermon |)inboer,

§erman m>m $oc»eI, @nge( ter ÜKoüe, 3tem to Ci^a^uiB betaelt uitb no<^

uucereibt, 3tem üo^an to iJoI^^ui^, 3tem Srffgen to ®ree§^ui| ein

^anb getoonnen, uubenoem^t [unbennunt], unb fa( bie binnen jair

nub bage nommen [namentlich augeben]

3tem ber 9?ic^ter befu^bt an ben fcm|>t(ic^en |)o»e«(mben

;

»onner ein man ober framoe oir ^anb oöertect [i^re öcle^nung

einem anberh öberläötl, toai bem $o»e unb bem. ße^n^erren toftenbig

f^. 3tem bie |)o»e«(uibe »ifen »or rec^t: ber bie ^anb entfenrft

',) eä (Ic^t ^iet „jrnie", atläfti »o( au8 inb ^attunb öetbetbt ift.

') SDiefet&e fHe(^te»ei{ung »irb aui) im ;^oftd9eTt(^t bou 1545 ^auf

Sonnerftag btn aii^teit Xag xui<i) ben |. Sanamtntötas) au^sefprod^
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[empfängt], bt^ [ber] fu( bent ^ax>e geben ttter^) ati. unb ful

ft(^ ban [mit] bem Se^n^rm berbragen, unb bem Se^n^erm 1

SKetbel ©in«.

3 fem ber SRie^ter befuJ^bt oit ben femptlie^en $obe8(uiben:

batr ttoee, btif in onöetbeiiten gueberen fitten, off men bar oud^

me^r ban einen be^anben fu(. 3tem bie ^aoe^Iuiben toifen out

rec^t: ft^ fuUen fid^ tufd^en biffem gerieft unb bem neeften [näd^ften]

»ertragen, anber« [fonft] »iUen fid^ bie ^abe^Iuibe tufd^en bem

neeften bebenfen.

3 1 e m off eman« [Semanb] bequeit [beunruhigt] ober bebrongen

[bebrängt] »iirbe, aifo bat ^V bee ^abedgerid^t be^obeben [bebiirfte

b. ff., ba§ er ben •Sd^uft be« ®eTici^>t« anrufen müfte], »oir »or

[wofür, für »e((^e ®ebü^r] bat ber Se^n^err unb ber Öiid^ter ein

gerid^t befi^en fuUen. Otem ^eruff fpred^en bie fem^tlid^e $abe«(uibe:

ber Se^n^err unb ber ^idftn fuQen ein ©erteilte befittes [fi^en

(äffen] bur bier ©d^iUincf; \lf en »etten nit [fie »iffen nici^>t], »at

©d^iUind bat finb, unb bie ^be^ütibe nemen be« oir beratt tufd^en

bem neften [bie ^ofdieute »oüen bie jum näd^ften ©erid^tetage „oix

berait" b. ^. i^re öeratfd^logung nehmen, fie j»oUen borüber Cr»

tunbigung einjie^en, roa» für eine 9rt «Sd^iUinge gemein^ feij.

3t em [»anner] ein $obe«man berfaumiid^ nürbe ft^n in beta»

linge ber peäfttn, fai ber ^aftor bat (aub, bat ^ei bom ffieben^of

iiat, laten berbeiben uub inforfceren*) ofte [ober] ^ei fai bem 3ße§e»

boim') folgen.

^ Anno 1045 uff ^Domterftag nad^ Bsrtholomaei ift ein $obe4>

gerid^t befetten burd^ Oo^annen ^u^enraibt, ^aftoim unb ^^n>

^erm be« §obe« to Sangenberg.

3t em bie femptlid^e ^obe^luibe »ifen bur red^t, fo ttoe ober

brei in untoerbeilten guebem feten unb fJ^ fld^ tufd^en bem neften

>) 3n nnti }n>tit(n Xufjei^nung , bif in btmfelbtn Extraet folgt,

mt 3'/t.

') Mrbieten unb cinfoTbtm b. ^. einjic^n, mit ^f(§Iag belegen.

>) ffiicfcbouip, n^b. wiabourn, og(. (STimm IBctdt^ttnei I. <S>. 136. 415.

3^ !i9<i8t^nm pon SSit^ting^itfcn tnib beftimmt, »cnn @ttt(tt oon eintm

pfliAtigtu ^oftdgut ocipfdnbtt oba OKtauft müTDcn, foUt Der X&fptig an bit

,

@oU [bafi ^tammgut] Sbgoben jaulen, „bamit ba ^rr btm «fikfebome fotgtn

unb feiner unt^t nic^t Dcrlujitg metbtn ntOgt." {iat. %xä). VII, 2 @. 282).

15*
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Aerid^t ntt oetbragen enlunten fo ful ber eltfte bte f)attb entfangen,

mit totOen be« Se^it^erren. [3ft bte naäftca%ii6fe :9)et'ttininung junt

}U)etten SQetdt^um bei »origen ®end^ted, toeld^e f«^ bte $of«(eute

Dor6e^aIten Ratten.]

3tem bte f)0Ded(utbe totfen bor red^t: @tn 'Sdfiüind fal

betaelt tverben mit einem St^ennind [9ti6ud, SeiB^fenning], atö

genge unb gaoe [gäbe] tft in ber f)errü(i^Ieit jum $)arbenberg,
\\f

enfunben ftd^ bcn anber« bebenfen [oorbe^altlid^ einer anberen geft=

fe^ung] tufd^en bem neften gerid^tc- [$g(. bad brittc Seidt^um be«

»or^erge^enben ®eric^t£taged, \bo biq'e ^eftimmung oorbe^alten blieb].

Anno 1547 uf 3)onnerftag nad^ bem <Sontag Oculi ift gefeffen

ein $aiDe«gerid^t bmcd^ 3o^an Su^enraibt, ^aftom unb 8e^n<

^erm td oor^ ^aoe«, uff ftebe unb pla^e, tote oon atterft getoön-

U(^ ift.

3tem bie {>aDed(uebe oui ted^t erfant, fo man ober frauae

n>eren, bie beßattme^ge finber l^etten, bem fuQen f^ einem bie ^anb

ttffbragen na {>aDe«ted^t.

3teQt bie^aoe^Utbe f|)re(^en uttb toifen, bat >>ie genige [bie<

jenigen],. bie geine ^aoedluibe ft^n, bie fuUen geine ^e§e [gefallene«

Siiei)] uff bie gemeinbe [bie fSlad b. ^. gemeinfd^afttid^e föafbung

unb Scibe] führen ober fd^(e))|)en. Unb bie ^aef^lube foUen oud^ geine

Siege führen ober fd^U))))en i\) bat »ater ober barin, fonber fußen

ftc graoen [in bie @rbe graben].

3tem bie ^aoefltube fjjred^en, bat oon albert getoonüd^ fV

uitb burbe^atten unb oerbaben [oerboten], "aiiäf [toeld^e] einic^ ge>

ifüdfte [SSJo^nung] na [na^e] b^ be» $aftor« ü^anb ober $off ge>

timmert ^ebben, bat [ba§ bie] geine ^dner Ratten fuKen ober eimc|^

oie^, baburc^ im [i^m] fc^oben gefc^cl^e, unb fo bar eman^ [3emanb]

inne befonben »iirbe, bie foQe ber i^e^n^err brüd^ten na :paDe«red^t

unb fuUen fie bennod^ enmeg [^intoeg] boin ober uff bem i^ren ^(ten.

Anno 1548 uff üJonnerftag na <3t. 2ambert^miffe ift gefeffen

ein ^ooeegerid^te bvxäf do^atmen Sä^enraibt, ^aftoir unb

Kie^n^err be« ^wei to i^angenberg, uff ftebe unb pia^e, tote oon

albere getviJnlic^.
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3t em bie $ot>e«(übe ff^re^en: ti {^ bon alkni getsSnltc^

gemefi, bat ein iber [{eber] $oi»e«man uff ber gemeinbe [bet WlaiA

f.
c] bet toilben »eibe ntüge gebrudten mit feinen beeften, ol8

»onneet [fo oft] geen (&dtxn
[f.

o. @. 46, 8] en i« [ni^t ift]; bet

enfol bet gemein in fulei^en beil [in folgern tJaße b. ^. toemt Sdtetn

ift] nit gebtniei^en; toet ^letinne «öertteüiei^ etfmtben »ütbe, bet faß

bem Se^n^tnt btuei^ig [al« ©träfe fti^ufbig] fein, toie im jait [15]27

im alben bu(i^, nemIi(^'7Vj Sllbu« »on ein beeft. 3tem bie [bet]

$ot>e«ftone fal ba« SJe^e [ba« SBie^, toeld^e« auf bet (Semeinbe

gefnnben »itb] in ben 3öeben^off btitoen mtb ©(i^uttegelb [^finbung«»

gelb] batbon nemen.

Anno 1551 uff ©onnetftog no^ bem Sonntag 3nbUate,

texldfet ift bet 23. ?l^)tili8, ift befeffen nnb gehalten ein $a»e«»

getici^t be« ^o»e« to ßangenbetg onbet bem ^agebom — butei^

ben toerbigen fetten 3o^an ©ledman, ^aftott unb ße^n^ert

be« t>ot§ |)a»e«, aud^ ben femptliei^en $at>e«Iüben, einen @bt

gebaen bem $offe unb ben ^obeälüben, b^ alben teei^ten to falben u. f.
».

Anno 1551 uff Domtetftag naei^ ©t. $upert«ba(i^ ift gefitten

ein ^ofägetid^t — butd^ f)etten 3o^an ©lec&nan.

3 1 e m bie femptliei^e ^abeälübe »ifen »ut teei^t: bet ße^en^ett

nnb bet ^dftex fal aße jait brt) getoönlid^e pfliei^tbage Ratten, als

iiemli(i^ ben etften Donnetftag na ^afd^en, ben anbetn X)onnetftag

na ©actamentäbag unb ben btttten uff 35onnetftag na öombeit.

3tem bie $ot>e«Iübe, als nemliei^ bie etbefte, fpted^en unb

galten [6e'^au^>ten] bat b^ Bten eibe, bat gene boiten ober fenftetn

uff bie toebem gaen [ge^n] enfußen , bait eman« [3emanb] in ober

nit [getane] tommen fömte, toifen bat fut ted^t unb galten bat b^

öten Sibe.

Anno 1553 ben 7. dumj ift gefeffen ein ^aoe^gerici^t butci^

ben (S^tbaten ^ertn 3o^an ©ledman u.
f.

».

3tem ber Se^en^ert gibt ben gemeinen $ot>e«Iüben für, ob

im [l^m], bie bon e^Iid^en finen ped^teren, nemlici^ ^obe^Iäben, ftne

ipädfti mit »Ißen [gutwiflig] nit Irigen enfunte, mit »etd^em fronen

et ptxüitn [^fSnben] fuße, wie bae gebtfic^Iici^ fe^.

35atuff f^>ti(i^t bet fem)»ttid^e $off, hwnn bet ße^enbert fine

ped^te mit toißen nit frigen funne, fo f^ bon alberS gebtäd^Iid^, bag et

foße nemen ben ^offftftonen unb laffen ^»anben forbem unb faß bet
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^off bie )>anbe toerbtren [aBfc^S^en]; toetgert cAn tmanb paabt,

fot er it) bent Sonbric^ter bett Sanbftonen begehren unb mit bent'

feloeit <)enbeit.

Stent ber ^off f»>ri(^t: fo jentonb ettoa« inteunet [entjäunt]

gegen bem finen oon ber genteine, ber fülle btud^tfättig fl^n, unb fat

e« baitno^ noc^ $obe8rec^t gleid^tool »tber e8tünen [fo! lie«: au»=

jünnen], e« »ere bon, ba§ er betet« {©e»ei«] ^tte, ba§ c« ftn toere.

9ii ba^in bitten ftc^ bie {)ofe«gert(i^te in' ben burc^ ba« ^er^

fontnten gegebenen gornten bewegt, ba greift mit bem 3o'^re 1582

ber ?atronot8^err ©ttbelm t>on ©emfou, ^err jum ^orbenberg, ein

unb t>erlangt eine genoue ©eoboc^tung be« 1565 bom 8anbe«^erm,

beim ^erjog bon ©erg, über bie $ofe«geri(^te etlaffenen Sbilte«.

S« fd^eint, ald ob befonberd eise Slbteetc^ung bon ben ^eftimntungen

be^fetben bad @nf(^reiten beranla^t '^abe: in Sangenberg teat jeber

ber ^jfltc^tigen ^ofe«beft^er beim ©erid^te ftimmberec^ttgt ober, »ie

man fid^ anebrfldte, ber ganje Umftanb fttmmte ab, teä^renb ber

tanbe«^errli(^e ©efebt bie ©abl einer gettiffen anja'^t t>on ©d^ffen

t>0Tfd^rieb, tteld^e unter bem S3orfi^ be« {Richter« ben eigentlichen

®erid^t«^of btibeten.

t)ai Sangenberger ^ofdbud^ enthält aber bad Qnngreifen be«

?atrenat«^erm unb bie ©efetttgung ber bi«'^erigen Orbnung fofgenb«

9[ufjeid^mmg:

„auf !J)onnerftag ben 18. erfd^etnenben monat« Octobris in

berlofd^enem 82. ja^r minoris nnmeri ift ber (Sbler unb S^renbeft

©il^elm bon ©ernfau, ^er jum ^arbenberg, au« frafft auf-

fe^entlic^er obrigfeit unb al« Patronns unb CoUstor biefer iJaftorien

ju Sangenberg, aü^ie" auf gewönttd^e ^ofgeri(^t«<)ta^en ^jerfönlid^

erfc^ienen unb b«t burd^ 3i)vn (5b. 8. änteolten 5Retnbotben ©entfa»

in effectn angegeben unb t)erm«(ben laffen:

©emnad^ ^i)ve ßb. 8. in erfa^rung lommen unb gtaubltc^

berieft ttorben, baß bi« andere an biefem ^of«geri(^t, ttiber unfer«

gnebigften görften unb ^erm ettoon au«gongene, bie $of«gebinge •)

betangenbe Edicten unb Beformations^rbnmtgen e^Iic^e mißbxeuc^e

unb unrid^tigfeiten tngeriffen unb gehalten [beibehalten] teorben, unb

fonberltc^ ba§ ber gemeine Umbftanb — benn boburc^ ba« ambt be«

') 2>ing, Vebine bebeutet mfpittnglk^ Vcii«^.
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rtd^ter« rät fan befielen — bie fa^e mit unbetftanb« utt^eilt imb

oud^etoift fetten: %19 toeren d^rer @b. 9. gefinnen, metnttng unb

befeld^, man tooQe (nit ju einigem a'bbrud^ ober oerringetung biefet

cbangetid^ter IJaftorten unb ^ofgerid^t«, foitbern »telme^r ju be-

fürbetuttg unb fterfung betfelben) alfe unb bergleid^en unorbnungen

unb toiberred^tlidbe geübte getoonl^eiten unb mi^breud^e biefe« ^of«-

gerid^t« , abfd^affen, unb ftd^ ^infürter bero orbnungen unb ben

bie [toa^tfd^einnt^: btefen] einberlelbten Clansnlen unb pnncten

gemä^ galten, tvie bemt O^ro @b. S. nit aQein in biefem fonbern

aüdf in anbern fäüen ber pnblicitten unb acceptitter ^od^fürftl.

Reformations^rbnung unb babe^ erflnb(id^e Edicten unb 9efeld^>

©d^tiften, aHer gebühr, fid^ nit aüeiit fd^ölbig etfente, fonbern aud^

gutMilltg mtb geneigt toere, unb \)at ^emed^ft funberßd^ X)ero am

25. iDtartij 1565 in literis edirten i^rftL Edicten tndgemein ber^

fefen laffen.

©orauf bie gemeinbe unb fennjttid^e anteefenbe ^ofleute, ned^ft

[nad^] i^rem jufamen gehabten beräbt [Serat^ung] , i^ren alten

gebraud^ allegirt unb angezogen, bittenb fid^ babe^ berb(eiben ju

laffen. 5ebod^ al«balb eingeteiUtgt e^Iid^e befonbere $of«fd^effen,

laut obangeregten gttrftl. i^nen »erlefenen Edicte, ju elegiren, unb

fünften fid^ aller gebürlid^er red^ttgfeiten ju beflettigen. Unb ^aben

alfo unb bemnad^ in contdnenti, beifeind toolgemelten ^erm gum

f>arbenberg, Ferren Gewannen ©fedman« jur jeit Pastoim unb

|)efe«^erren ^iefetbften, jtem ©erwarb (Sender, biefer ^atbenberger

l^errlid^feit 9?id^ter, Qo^annen SBaQmid^rabt yav iDtu^Ien, netoHd^

»eretbneten $ef«rid^tern , unb fünften bereu $of«Berwanbten , mit

i^rer aüer Consent unb Bufo'nenftimmung , ju ^offd^effen enoe^It

genent unb angefe^t bie S^rbaren unb frommen 3(boI)>^en ju ©dreien»

^au^, Shitgem jum D^em, XBit^elmen im |J>oeff jur SffiafferfaUen,

So^annen <Sd^omad^er im Saben, unb Oo^ontten bet^ bem 'l^utte."

31m 18. Steril 1583 etfd^ien iiOir^elm bon Semfau mit bem

JRid^ter ©erwarb ®änfer »en neuem beim ^ef«gerid^te }u Sangenbetg,

beftättgte unb bereibete ben bom Sebnd^erm borgefd^(agenen $ofe>

rid^ter 5o^ann jur SDW^Ien, fetoie bie fünf ertoä^Iten ^ofe«fd^effen

(an bie Steüe be« im »origen 5a^re »orgefd^Iagenen 3(bolf, ber

tcegen Älter« unfähig baju fd^ien, würbe Oebann in ber ^aüen

getoä^It). 3n bemfelben ^ofegerid^te tourbe aud^ beftimmt, ba§ nac^

ben beim ?e^n^erm beftnblid^en alten §of«büd^em eine ^n^ammen-

fteflung ber {Redete gemad^t toerben feüe. Die« fd^eint inbe« nic^t
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gefc^^n )u fehl, tDemgften» fitibct ftd^ in bett erhaltenen %a»iAgpt

nid^tö baoon. Sir entbehren a(fo eine« SBei^t^umd bon Sangen^

bei9, mläfti bte red^tltd^en SSer^ältniffe }uf(unmenfagte, unb mäffen

un« mit ben einzelnen dted^tenxifungen mtb ^eftintmungen begnügen,

taxld^e tvir oben 'au« ben ^rotofoQ'ätbfc^riften mitgeteilt ^aben.

93on 1583 an tverben bie ^of^gerid^te in 9eifein be« ^evm bon

f)arbenberg a(« ^tronate^rm ober eine« oon i^m gefenbeten ©tefl-

oertreter« abgehalten, ^er Pfarrer Sodann ^tecfman fd^eint

bi« in ben 9lnfang be« 3a^re« 1-593 gelebt }u ^aben; benn ba«

f)ofe«gert(i^t com 21. 3Rai 1593 toirb, „a(g ber ^e^n^err abgeftorben",

bon bem |>enn »on ©emfau berufen, ©ein ^iad^folger ttntbe

9{utger Slecfman, ber fic^ aber getoö^nlici^ mit (atinifiertem

92amen Topauder nennt. !3)ie f^äteren %tf}eic^nmtgen be« er-

l^altenen $of«bu(i^e« geben feine förmlichen @i^ung«btoto{DQe me^r,

fonbern beftel^en nur in Eingaben aber bie beim Sbfterben eine«

^ofbeft^er« an ben Pfarrer al« Se^n^rm entrichteten ^anbgetvinn^

abgaben. 93ir fmb be«^alb nici^t im ®tanbe anzugeben, loann bie

©i^ungen ber $of«geri(i^te aufgei^ört ^aben.

1)ie tarnen ber älteften Pfarrer bon Sangenberg, \Dtldft oon

SRedßng^aufen angibt, finb bem Extract be« $)of«bu(i^e« entnommen.

S« fd^eint alfo, al« ob aü(Sf ber oerbiente iBerfaffer ber dteformadon«--

gefd^id^te, ber felbft Pfarrer in Songenberg »ar, leine »eiteren

Uifunben unb Sitten über biefelben me^r »orgefunben ^at. Säf fteOe

bie 92amen nod^ einmal jufammeu:

do^nn ^(Sfvt)ttv, fommt al« ^orrer »or 1527, 1545

!!)onnerftag na^ Mathaei apostoli ttirb er al« iBer-

ftorben erwähnt.

3c^ann Sufeenraibt, juerft 1545 (Donnerftag ben 8. lag

nad^ be« f). ©acrament« Xag), jule^t 1548 CDonnerftog

nad^ @. \*ambert«meffe) genannt. ')

Oo^ann «tedman, juerft 23. 9H)riI 1551 al« Pfarrer unb

ße^n^rr erwähnt, julefet 18. 3uli 1585; im ^otofoü

be« 22. Sfto». 1589 lommt tool ber ^aftor »or, aber

o^ne 9{amennennung, 1593 ift Sacanj (f. o.).

>) Xuf t^n qt^t toa^x\dttitiüi) bte SRoti) in ein« Uxtnnbe oon etuM 1549

(MS. Kindl. 87—90. Vol. 69): Pastor seu vicecuratua in Langenbergb

terrae Montensis prope Hattitkgen occupator injustus bonorum ecclesiae

excludendo vicarios quonini ornnt bona et reditus communia commnnes.
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XVII.

L '!)te ^farni .^aan im ^aljt 1550.

%x& bem „0dffi(i^ Sttunbigungebud^ beS ^«^ogtl^ttin« Setg" »on 1550, fol. 48.

Hain. D(oniinns) Wilhelmns Deichmannas verus

pastor obtinet ecclesiam ex presentatione Doraini mei principis

Montensis, qni presentat in mense apostolico et pastor in

Richrodt in mense ordinario; proclamatns et inrestitns per

Decannm Novesiensem et possessionem obtinnit. 3ft teme trit

angefagt »orben, fünft ^ett er f^ii Snöeftttur mitbrad^t. f>at ba«

3ntettm unb ml^n«
fl. bereit orbenonci unb ^elt fld^ bem geine§.

3ft ein Vicaria 30 ^atn unb totrt^ gehalten tvte ftd^ ge)>urt.

Ad secundam instructionem

c(agt ber )>aftotr, ba9 [ba§J ec ^tebet>or tin (eften Sa)>ttte( )o %x\%

ntt toere in et^gener ))etfotu ad prandinm fönten, unb btoeit \>oS,

prandinm in publica tabenia unb nit in domo decani n^d^ altem

gebraud^ »ere ge^alben, fo toere er be^ fl^nem ftunbe jo ^^%
bleeen effen; Unb bwetl ev aud^ ein perfon btj ftd^ gelobt, bte ante

tempns consuetum abortum gelitten unb atfo unberfe^end in domo

dotis ber frud^t entmerbt, were er ber^atb unb aud^ baS [ba§| er

ntt (jerfointtd^ ad prandinm fönten, gen ^ut§ ctttrt toorben imb ber

)>aftotr )o gilben ^ett mandatum e^equirt unb fetten »an teme,

qnod concabina in domo dotis pepererit, geforbert 28 baüer,

bod^ ^ette et mit allem btbben geeen muffen 12 ballet, barfür er

bamal« jum ^rgen gefa^ 3ol>annen f)ulff ft^nen Steffen, ©urgent

Jtt 9}ut§, et Johannes ^u^ Notarius fiiit presens qnando hec

acta snnt, unb ^at au(^ ratione prandii gegeoen 17 albud.

3eigt aud^ an, ba« [bat] e^nct, gnant 3o^n an ber Al^td^en,

\^ mit einet t>et{onen in ^etmltd^er trouise unb gelobben, e^e er 30
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^atn lomen, gefeffen unb noc^, unb Brenfjt aUi {air jo pa^ü^en ab-

lolutionen oom 35ed^ant jo 9iut§ unb bleiBe gleid^tcot in ber ^utelj

fi^en. Segert rat«, mo fold^ tne^r geft^e^e, wie er fit^ jo Ratten.

Äljrd^meiftcr unb fd^effen jo$ain)>n mit iretn |)aftoir unbf^ner

te^er [Se^re] tooQ jofribben, habnit concnbinam quam dimisit

@ein mit trem oicarien aud^ jofribben : ^at man fliffig fte unberfragt,

ober g^e»>nen »eistet mongel' bemomtnen.

2« @tn ©ebt^t über bie Steformation in ^ürßgeB.

3m Äirc^enord^io ber ®emeinbe ^örftgen finbet fid^ bo8 folgejtbe

®ebid6t, auf metd^e« juerft o. Stedßng^aufen aufmerffam gemalt

^at, o^ne e« j[ebod^ abjubrudcn.

Sa Sa voort Paap en Koster

!

Pakt n terstond van t'Horstgen

Met M Hoeren Pater Noster!

Want gy hebt beer geen blyveu meer:

D Heiligdom is voort, ü beeiden verstodrt,

Sj leggen aan Jaus in de sloot.

ü Lief Vronw die is versoopen,

In Haar en was geen leeven in.

Claesken is ua gevlooten,

Het was hout en niet van steen.

U beeiden meer, schryft de leer,

In haar eh was geen hnlp nog eer.

U Hostien die moeten ruimen.

In haar eu sjn geen kragten in:

Van waater en meel syn sy genoomen

TSia wederom ter aarden in,

Het is aards brood, sog men seid.

Als Paulas heeft nitgeleid.
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Van Roomen hebt gj Het bekooovpn,

U Bee-vaart en Aflaatsbrief,

Tegen de leer ingedrongeu,

Gelyk den Prophet Jesai schryft,

Christas kyft, de Schrift bewyst,

Dat gy niet by Gods woord en blyft.

Gedenkt aan die in den gloeienden oven,

Die Sadrach, Mesech, Abednego biet,

Hoe sy den Heeren gingen loven,

Geen hair op haar hoofd belet;

Daniel verklaart en openbaart

En by den Leuwen is bewaart.
I

Gy gelooft de Hoer van Babel,

Het groote Beest uit den afgrond,

Die u brengt tot allen fabel

En Christum van syn eer berooft;

Babylon krygt syn loon,

Die Christum wil setten van syn troon.

Tot Roermond doet gy beklagen

In nwen boosen ievermoed,

Dat doet n heel en al wegjagen,

Dat gy moet vluyten niet der spoed;

Gy hebt gehoort, pakt u voort,

Geen Horstgen onder Roermond behoort.

Nu ondersoekt de Heilige Schriften,

Die God ons hier heeft kond gedaen

En van Gods Geest onderrigten

En vast op syn woord blyven staan:

De Schrift is klaar te verstaan,

Geen tital sal van Gods woord vergaan.

Nu aanbid God alleen den Heeren,

Die Heemel en aarden heeft gemaakt,

En wilt nn geen beeiden meer eeren,

Dat gy niet meer en stryt en raakt,

Geeft God de eer, geen beeiden meer,

Dan leeft gy altyt in vree.
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3)ontnter Sefinbet fid^ b«r SBermerf : „5)tffe« Carmen foll in

anno 1556 feljn cotn^omret unb ou^geben »otben." 3"^ W»
3etle bet etften @troj>^e tft p bemetfen , bof 3on8 ein $au« im

!Dorfe tft, neben bem bie Dcrfrinne fliegt.

SReJ^er, ^forret in ^örftge«.

3* »efelil bti ^fal^gtiifeit SBoIfgung Wllftlm an ba

@(^tilt:^etien p !!)ii)feIborf biegen Inftellitng ttmx @^^effe&

mb ^(diiptJ^omn, neBft bem ^rotoIoQ bax^tx, d. d. 6.

nnb 9. SRoi 1615.

ajon ®otte« (Snofcen ffiotffflang fflil^elm ^fot^gtaff bei?

W^ein IC, ju ©ätjeren, ju ®ülc^ ßfeee unb 53etg ^etßog, ®roBc

)U SJelbenfe S'pon^ieim TOarcE $RaBen§bcrg^ unb aKoer§, ^etr ju.

Woöenftein.

Sieber getretoer, ©a^ero ffiir eerutfaci^t )i>orben auß ben

©d^effen unb 9?^at«»^erfonen ^liefetbft etiidfe ah unb anbete cutju»

fteUen, folc^e« wtrftu twr wenig ^agen fon>o^{ [(^vifft^ o^ munbC^

tjerftanben ^obenj ©an ffiir nun entließ gemeint feint felbige« bn

gebü^ir iu efFectüiren unb bie netoc ongefefete @(^ffen unb ^ffoB-

^erfonen in ätbt unb ^flid^t nffne^men ^ufaffen, al6 ift un§er

©näbigfter Sde^eldf, bag bu neben SSotnjie^ung be« bir t^ngfl in-

sinuirten 5Receg fclbige 'Perfoncn, in ©c^toefen unfer« barju SJetotb'

neten, no(^ gewontid^ev gönnen in ätibt uff» unb anne^meft unb ber

®ebü^ir inftoüireft: 33erfe^en un^ ai\o: ©eben ju !Dflffetbcrff am

6. üßotj anno 1615.

^nftott unb eon tnegen ^o(^ftgemeltev 3^ter gürftl. D^ilt.

30^. «art^olt t5. ffiong^eim.

Unserem Sc^ott^ei^en ju Düffelborff unb ßtebe« getretwn

SIbotffen ©teitt^au§en.

Fuerunt presentes Consul 95oe§, «Rein^arbt ®eäf, äbolff

ium !Do^m, änti^ott Soewen, 3o^an @?itberg, änt^on 3«Kb«r«'

Oo^ion ©teinfttaft.
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Uff $8(^ftgeme(te« «efeld^fd^retben ^at ber <S«u(t^ri§ a&otff

<Stetn^au§ ^ubedtag ben 6. 3Ra^ bent 8urgermetfter 9ttco(a§en

Sßoe^ hei 3Rorgend cor 'iSllttai angezeigt, bag er ©treffen, oü unb

jungen St^at (3(u§er:^a(6 bie tietolid^ abgefegte unb destitnirte ^edfi

©d^ffen unb St^atd^^exfonen) ben ^{ad^mittag umb &a U^r an«

9t^ot^au6 J« erfd^etnen, befd^eiben lagen wolle, (®te befc^e^en): 5U§

mm am fetben 9{ad^mittag ementer ®(^o(t^ei§ neben bem Secretario

föU^etmen ^tnPerg uffd 9{^at:^aug in bie St^atdfantnter erfd^ienen,

gebadeter ©ecretariud burcb ben ^Jenburgifd^en San^(ei<2)iener $etetn

b^ neu>e 9t^atö>$er{onen, atg nemblit^ 3>. Stent^Iin, iSiU^timtn

Offer^aug, 5Dieteti(^en ^tfticfet, «nt^on SRetteg^eim, SReünonen

$t|>er ober von ber JBurg^, doi^anuen äarf(^en, (Spalten int ^\mb,
Stten bon ®tabba(^, SBit^etnten ®te^robt unb do^nnen ^ein,

gleid^fal« ba^in forbern laffen, bie ban aud^ ai^iatb (auger^alb

X>. Stentl^ßn unb 3o:^ann Sarf(^, fo nit einl^eintifd^ gelMfnt) ^er«

fönlid^ ingeftelt, ^t ber {)err ©(^ult^eig obgemetten Sße^tiäf re^etirt

:

X>arauff gebadeter ©ecretariue begehrt, bag gerührter @d^nUl^t unb

^urgermeifter bie oorgemelte ^erfonen unb netoe @d^e{fen, tu Atomen

feine« @näbtgften Surften be« $)emt ^fal^graffen, in Sibe uffs^ unb

annehmen tootten: S)arinnen aber gebadeter ®d^utt:^ei$ borerft fi(^

befi^toert befunben unb bejeugt, mit SJennelbung, boB i^me bor biefent

be^ feiner ^eftaltung unb Xnnel^mung (fo nit in '^{amen eine«,

l'oubcr brtjber 9tegirenber JJürften unb Ferren befd^e^en) augbrücflid^

ingebunben, bat ^^ uff einfeitigen ^efeld|^ ad partem nid|^t«, fonbern

ba«ienige t^un unb oerrid^ten foß, wa« in gemeinen ®ad|^en tl^me

auB ber Sanbt»(Sian^tet^en bon ben Staaten in ^3taraen Jpo(^ftgeme(ter

be^ber ^rften befohlen wärbe: 2)em>egen ban gebadeter Secretariu«

badjienig, n>a« i^me ju oerrid^ten anbefo^ten, fe(bft in« föercf fteUen

möd^te: 3nmagen ban ebenmäßig obgemetter -SSurgermetfter bie 0e>

eibung^ ber netoer 9{^at«>$erfonen }u t^un fid^ befd^meret, fonber

barab gleid^mägig, tt>ie oorgemetter ^eu Sd^uttt^eig get^an, bezeugt,

audb umb befto me^r, birn^etl e« oermög oorgeru^rten 9efe((^« i^me

nit, fonber otelme^r ermettem «Sd^uIt^eiBen unb oorgemeltem Secre-

tario committirt unb anbefohlen toere:

äuff »eld^e« alle« ber oorgemeltcr ©ecretariu« bie ooremente

netoe 9}l^at«>$erfonen bor fi<^ kommen lagen, unb i^nen {)ö(^ftgemelter

a^rer gürftl: 5D^lt: be« ^erren ^falftgraeen iüngft befd^e^ene (&:.

clärung unb 3efel(^ abermalen oorgelefen, fie barauff (auger^olb

obgemelte belebe 2). 9ient^ltn unb do^an iCarfd^, fo tvie gemtU^ ab»
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isefeitt getocfen) tnftaUtrt unb bte ^ätthe t>on teilen abgetw^men

:

@intnnaten er nun <mdf ju ^ecibung ber nelser ©d^effen ferner

»erfo^ren rootten, ^ben fü^ beren j»een olp Äein^orbt @oäf rmb

9[bo(ff }inn X)a^m, roeü ber btttter, nembtidf ^ertciöf oon 'X)Teoen,

nit etn^eimtf(^ getoejen, ebener moten borinnen befd^wert, beuoroS

A({( fte beleben 9tegirenben Surften oereibt, audf in ^tarnen beren

beleben ber ^efe((^ auf ber ^anbt^San^Ie^en nit ergangen n>ere, ju«

beme bte ^eeibung n>ie gen>onß(^ gerit^tttd^ in ^etfein ber übriger

fänH>tli(^«T S(^effen, barinnen boc^ bie gegentoerttge nembUt^ Sebo»

baftian "X^eutberg, $eter oon ißitd unb $eter SUfefelbt fic^ jego

ebenergeftaü bef(^n>eren treten unb fo((^em actu bermaten ntc^t

beli^kvo^nen fönten, befd^^en mufte, u>eren aber fünften, h>an ei

gemeUermalen unb bem a(t(n ^erfomen gemef befc^e^e, ^emec^ft

ben Stbt ju (eiften, totüig, unb i^me bem ©ccretorio ^infberg barauff

^anbtoftung get^an.

golgent« am ®ambftag Vormittag ben 9. 3ßa^ %rao 1615

^aben ©(^ult^eif unb ^urgermeifter ein ieber einen oon bem |>erren

Statthalter IBonf^eim unberf(^ribenen ^efel(^ oorbrad^t, ba$ fie bie

jlüngft ongefteQte (Sd^effen nnb K^at»>$erfonen bal^tn an8 %:^at^aug

umb neun U^ren fetbtgen Vormittag befc^etben tafen foUen, geftatt

anju^ören toai i^nen bafe(bften in ^tarnen d^rer %: X)^tt Vorgetragen

»erben foüe. ©eil fie be^be aber ^df barinnen bef(^roert, feint fie

wäfmaltn tüvöf ben 9ien>burgif(^en Sant[et^<X)ieHer bal^in befc^eiben,

unb a(g do^anne« üßon^em^ bie t>vü) (Sc^ffen, nemb(i(^ 9tein^arbten

&oäf, ^obf^en yam "Zalfm unb ^enrid^en X)reoen (toeit ber @(i^nlt<

^eif f\6f, koie oor btefem am ne^ftßtten [let^toerfioffenen] @ube«tag

i^öftfftv, abermalen barin befd^wert befunben), oermög ber (BMidf\dfa

unb ^ergifd^cr Orbnung einett iebercn ad partem oereibet, ^at er

aud^ ba(t barauff bie jttngft abtoefenbe 2). 9tent^(in in ben

alten, unb do^annen S'arfc^ in x>en jungett 9{^at inatallirt unb bie

^änbe oon ibnen genommen.

4. Sciaf hü ^faljgcafen ^^ilt^^ Stl^elm, ^ersog« {n

^öltdl unb 8erg.

aXitgct^tt »pn m. P. 9itnmm*Utt, Obcrft }. 3).

'äüüf fOo^Igebome, (Sbel, $eft unb {)oc^ge(e^rie ^iebe ^etretoe,

fo muffen Sir eben hac materia religionis gan^ mi^&ttigft oer>
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ne^es, ba§ naongefe^ Sir einzig unb oScin ifdfin ijitim, tme

bie VbSaäfiili^e a bon &con aog Unfere 9leftbeii^€tatt jn )>xiiQeii,

ber 9Re^Triiq)fla]igimg bafcfbft con Unfnrem S(iult^ri| nac^efe^

loetben n»Ul, 3nban ein frcmber, cor bitfcm na%^(blidfetttx i[)>0'

t^er auf bcr 0o(terftTa| bie ^e^aufnu;) im :^ut^ mit 800 StU^lr.

idqae in ftvodeni ordinationis allein, »eilen 3^nen eigeat^iha(t(^

fiafifer jn ^o^ nit »ergnhftigt, belegt ^aben foQe, SBtUent babutd^

bie fetnige, »otin er }ui>ot geno^nt, einem frembben llnfot^olifc^

fo bon CBcfel etft fommen nnb bafelbft beffelben ober bod^ anbei Unfa»

t^olifc^ :iDo<^ter ^irat^n ivtrb, in iDhebung ju äberlaffen. !Dafent

nun beme alfo fet^n u>itb, unb (Sud^ Sterin Unfere gnäbigfte SDJeinung

genngfamb bcfannt, alfo ^abt O^r Unfern Sd^olt^et§ bofelbft emftlt(^

gn ertnnem, biq'em ^or^ben auf ben ®runbt ju fe^en unb iu

tempore borpbamen, ba^ fold^^, fo gut eud^ büntet unb er tann,

remedijrt iverben ntdt^te.

^J2etoburg ben 19. Sütguft 1662.

%t @e^. Kcit^e ju !Caffelborf.

5. fiontglidlet Sefe^I tton 8. ^annar 1715, i\t 2)auei

Der ^leiiigteu Iietref[etiii*

aXitgct^itt oon 8BU#. 9t«ttlliatttt, ^upHc^rtr }u (£(6(TfcIb.

^ladf einem flebructten iSyenipIav, ba« 3ol?. Jöer^mann ju

Aricfen^au» in bie 3iauerf(^aft«tifte »on Stebcucicf gelegt ^ot.

5Jon OJottes» ©naben, ^iebrtd^ ffiij^clm itönig »on '^Jreugen,

:äJiarggraf ^u öranbenbuvg, be« ^e^J. Äöm. Üteid^« (fire«(Sämmerer

»Hb (£^urftiqt, ©oirocrainer ^rinfe »on Orantcn, i)Jenfd^otcl oub

aJaUeiigin, ju SWagbcburg, ßJebe, ©iUtd^, ©crgc, Stättin, ^ommevn,

ber (Saffuben »nb SÖenben, ^u Ü3?fcflenbiirg , aud^ in Sc^lefien, ju

ßroffen ^erfeog, ic.

l'3ebc ©etretoe; 9Öir ^aben felbft in ^Sd^ftet ^eq'on an oer«

f(^iebenen iJrt^eren bemertet, bap. SJiele, fott)O^J bcr Reformirten, al«

Vut^erifd^en ^rebiger, i^re ^rebigten fo ungemein lang einrichten

bnb galten, Dag ntd^t allein benen Bu^t'i^cnt be«t^alb bie nö^tige

^uffmerffamteit onb fc^utbige älnbdc^t entgehet, fonbein ouo^ bie
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^ßnbtgn fetSft bun^ «nnMge bnb eettriegtid^e SBteberi^o^fung »nb

fo genante taatologien, umb nur biet fagen ju fdnnen, fetbigc »er-

(ängeren; @(etd^ mienun betgleid^en (ange«, oerbrie^Hd^e«, ju nic^tö

blenenbe«, fonbem btelme^r ^emmenbe« onb iventg etbouenbe« ^rebigrn

eingefc^iendet iviffen tooütn, onb ba^ero udtig, bag aßen onb jeben

^eblgeren aud^ Candidaten, toetd^e }uh)eilen i^re ©teOen oertretten,

nad^triicflid^ auffgegeben aerbe, i^ie ^ebtgten bergeftaft einjurtc^ten,

baB auger bem @efang onb @ebett felbtge ntema^Ien länger, a(« eine

<Stunbe bauren mögen ; ^fo befe^(en ioir (&näf in ®naben, ba§ 3ffr

^eldfti gejtemenb bcn 'f^rebigem be!anbt mad^en, onb <Sie, n>ie audf

bte Candidaten, u>e(d^e biefer 83nferer Sero^rbnung jutoieber ^anbeten,

onb länger atö eine <Stunbe in« ^nfftige )u ^rebtgen ftd^ toetter

«nterfte^en foQten, oor debedma^I irottf 2liäflx. unnad^Iäfftg )u ber

SHrd^en, tooriiraen fie ge^rebigt, er(egen (äffen fettet;

dm übrigen »eilen oertauten h)iQ, bat itt benen ^rd^en ba«

aUgemetne :$Hrd^en>@ebett, ioeld^e« auS ^nferen ^offiager oerorbnet,

oon einigen frebigeren nid^t gebraucbet toerbe, fonbem nad^ geba<^ter

frebigt »iOtU^rige ®ebetter ju galten Pflegen; ©« moQen mix eben^

falg in @naben, bag fo(d^e« abgefteQet, onb deber 'fJrebiger ba^in

angehalten merbe, bat ^ ^^in anber Formnlar, aÜ obgemeüe« it--

tructted allgemeine^ $ird^en>@ebett gebraud^e, tnmaffen 3^r ban

barunter bie ®ebü^r ju oerfügen ^abt. >Sel^nb (£ud^ mit ®naben

getoogen: @eben (Sine in SSnferm 9tegierungd'9ta^t b. 8. Januarii 1715.

^nftott onb oon toegen 9(aer^i^ftglr.

Seiner Sönigtid^en SKateftät.

do^an &7nrabt ^re^^err oon @tründebe,

vt. Oo^ann oon SWofefelbt.

{)enrid^ XBortman.

6. ^ui bti 3ett tn grembUenfi^aft.

I.

Düffelborf ben 3. «})tU 1813.

»er ^rSfect

an

ben {)erm äRaire yu Stattngen.

{)err SDtoire. d» ift bem ®ouoemement bie anjeige gefi^t^

baf in 3^rera SSertoattung««Seitrfe fid^ mehrere fogenamrte SReuigfei»«
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främet ^efinben, loefd^e nid^t nur ^ta^rtd^ten, an toeiäfm etwa»

©egtfinbete« ift, »ergrögem, fonbern antif falfd^e fd^mteben.

Od^ etfud^e @te, auf fold^e Seute ein genaue« augenmetf ju

rid^ten unb jebent, ber [läf fotd^e Seuterungen ertaubt, }u ^ebeuten,

bag et Oefa^r laufe, in« Omtere »on Stanfreid^ ie\(ifiii J« »erben.

®ie »ölten mir übrigen« einen fifltd^tmsitgen ^erid^t U6er

ein lebe« in biefer 9rt oerbäc^tige« dnbiotbunm unoer^iigti^ erjj^atten.

3d^ grttge ®ie mit Sld^timg

®f. @^>ee.

n.

Der ^äfect

an

ben ^etm iKaire in Äattngen.

$err SDlairc. 3d^ erfud^e @ie, mit umge^enb jene« S5er,

jeid^ni«, »ooon i(^ 3^nen ein .@(^ema onfd^üe^e, nad^ a((en feinen

{Rnbrilen genau an«geftiQt, einjufenben.

3d^ grfife @ie mit Ächtung

®f. (Spee.

Die atuBttfen finb folgenbe:

»tfte^?n in b« aWairieJR. gefd^Ioffene ©efcttfc^ften?

8efe=®efeßf(^aften?

©0 »erben fte gehalten?

ffiomit btfd^aftigen [\t fiäf ?

©CT ift bet ^rSftbent?

©iebiet bet SKitgaebet enthalten fle?

©etd^en @tanbe« ftnb bk IS^tgtieb»?
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9rri(t|t

tia ber 8. iBanb unferer ^tü!{(!fn^t, voddftx für ba9 do^r

1872 fceftinnnt »ar, nti^t »oc ber legten $älfte be« 3o^te« 1873

erfi^etnen fonnte unb in golge bejfen ber ©eri(^t erft im 3«ß c. 3.

a^gefct^t ift, tonnen tvit un9 in bem jetzigen ßenäfte int SQgemrinen

auf ben früheren (ejie^en, bet bereits ben grö§ten 2^^ett oon 1873

ntitumfagt.

3Bit grogent ©ebauem fa^en »ir 4ra Saufe be« 3a^re« 1873

$erm Kri^ibrot^ Dr. ^arleg au» feiner ©teßung an ber @<)t|e

be« @taatöar(^ibe« ju J)äffeIborf audfd^eiben. O^ne feine iDKtarbcit,

o^ne feine nie ermttbenbe unb aßen SBttnfc^en faft iuborlommenbf

freunblii^e Unterftfi^ung, toeli^e jleber -äSenu^ex be« ^rc^ibe« aner<

tennen ntu^, toSre e« unferent Vereine, ju beffen ©tiftem er ge^Srt,

nic^t möglich getoefen, fo biete grünbtic^e, ou« ben Urtunben unb

ärt^iballen gef(^6<)fte Arbeiten ju liefern. 3" «nfeter greube ^at et

auc^ in ber ^ö^eren ©teßung, in meiere er ^ineinberufeu tft, ber @tätu

feiner (angjä^rigen SBirffantTeit nic^t oergeffen fönnen, unb totr

^aben bie %u«fi(^t, ba^ er unfere ^eftrebungen fernerhin mit Kat^

unb Zifat unterftfit^en merbe. Tirc äJertuft tt>ttrbe für un« nod^

emtjfinblic^er getoefen fein, »emt nic^t bie Leitung be« !X)ttffe&>orfer ^rc^iM

.gerabe in bie $änbe be« $erm Dr. .Jjegert gelegt toorben »ort,

welcher \6fon früher, bei feiner erften ©ef(^äftigung an bem genannten

^rc^ibe, unfere arbeiten auf ba« ^ejeitwidigfte unterftfi^te unb fettft

einen toert^boöen ©ettrag für unfere 3f'lft^"ft einfenbete. "ötbenfo

^aben toir $erm Ärt^ibafflftenten Dr. Setfer für manigfae^

görberung unferer arbeiten ju bauten. Di« in ?lu«ft(^t gefteßte

($crtfet>ung ber Äb^anbtung be« $erm Oberft b. ©(^aumburg
über 3o^ann ffiit^elm fonnte für ben borftegenbenSanb, xoddftx gUid^

m^ ber 9u«gobe be« achten in Angriff genommen tt>erben mu|te,

ni(^t me^r geliefert »erben, ©ir hoffen, ba^ ber geehrte ©erfoffer

fie für ben nä(^ften -öanb jum äbft^Iu^ bringen »irb.

Son ben SJ'Htgliebern be« SJerein« ftarben fett bem legten 0t*

richte: ©nftao (Jcbnarb «röding (t 22. 9lob. 1873), frobft
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5». ftöllner in «etUn (f 21. Oft. 1873 tn «ab SßoÜ), Rätter

SRüKer in SRettmann (f 16. Stug. 1873), fönigl. «aurot^ 3o^.

0ritbrt(^ SReimann (t 18. 3on. 1874).

!Der Solaloeretn ju «armen ^atte am 2. WlSxi 1874 eine

©i^mtg, in »eld^r {>err 3(bo(f Sert^ einen «ottrag aber „«armen

onter ben 9ti<^tem @og(ar, ^intenf^i^ ^Vb $t^(fum" ^ieU (ß. ben

«ertd^t barüber im «armer ^nseiger bom 5. SOtärj 1874). 3Ur

ben jioeiten Stac^trag jur @tatiftit be9 ^eife« «armen, koeld^er im

3a^r 1873 erf^ienen ift, ffat bcr Unterjeid^nete bie Urfunben jur

(St^dfidfte «armen« bon 1245—1600 geliefert.

i>ie Sjc^ebition ber S^i^äfxi^ an bie 3RitgIieber ffat {>err

3. $a^benbcr (S. ^i^^Ong'» «uc^^anbiung unb Antiquariat basier)

fibemommen. Sir bitten be^^alb, alle 9tec(amationen an benfelben

ju rieten, unb erfw^en jugleid^ bie mitundin «erbhtbuag fte^enben

«ereine, bie 9u«taufd^6j»m)>(are ber ^til^fifxi^en bwcdf bejfen «er«

mittäinig an uM gelangen p loffen.

eiberfelb 7. 9Rär} 1874.

Vi. Creceliu«.

!»•
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^ulini Wtmtx ®tü9fio^

toutbe ju ^enjlau in ber Udermatt cun 4. OIto6er 1802 geboren.

@efat aSatet änguft @t. teot bort JRector be« O^ntnafiwn«. JDiefer

folgte, obglekl^ fd^on im %Uer t>on 43 3a^ren, 1813 ber ntät^gen

^atrtotifd^en ^egeifterung, »elc^e ba« 3o(^ be« fxanj5fifd^eR Ufur))at«c«

abfc^Utteln lootlte, unb trat, tote bantatö viele Se^rer an ^iü^rnt

@d^n(en, in ben ^egSbien^. 'iRaäf ber Eroberung ber 9i^einlaitbc

folgte bie ^Jantiüe bem SSoter, »ele^er bei ber erften Drgamfation

be« ®(^ul)i>efen« am 9Meberr^ein eine ^erDorrageobe ®teUang emao^u

unb }uerft bei bem ®tnera{s®oui»entement ju Sad^en, fobonn' ol«

Confiftorial' unb ®d^utrat^ bei bem 1816 in Biin errichteten (£onft«

ftorium eine au«gebe^nte fßirtfamleit fanb. S)er <So^n bejog »on

1820 bi« 1828 bie erft feit 1818 errid^tete, ober im rofd^ «uf»

billigen begriffene Unioerfttät JBonn, um 2:^eo(ogte ju ftubieren. Dort

tt>aren bie berühmten, fester nac^ ©ötttngen berufenen ZiftaU^tn,

ber (S^-eget Siide unb ber ^rc^en^iftoriler ©iefefer, feine ^ou^tte^rer.

3m 3a^r 1824 tpar @r. bereit« 9teIigion«Ie:^rer an bem vom S3ater

gegrünbeten Sarmelitercoüegium *), einem ^rogl^mnafmm, ba« 1826

JU einem Ol^mnafmm erl^oben »urbe unb furje 3«t ^Inbure^ ben

Slamen „(Sbangelife^e« Ol^mnajtum", \p&ttx ben SRamen „grid)ri(^=

SBtl^etm«'®l;mnafium" erhielt, ©ne furje 3eit> *«•«' »>'t nle^t

irren, 1825 unb 1826 toar @r. Gonrector an bem 'progtjnroafuun

JU 2ßoer« unb fom 1826 a(8 5DiJ>ifion«<)rebiger nad^ Irier, »o er

t>ier 3a^re lang t^ätig tt>ar. 3m 3a^r 1830 tarn er in berfetben

Sigenfd^aft nac^ ^ö(n unb oerbanb mit biefer ®teQe nad^ bem Ab-

gang be« taUntboden, aber leiber jute^t in ungejttgelter ©eniotitot

Derfommenen ^rebiger« Sbuarb '^rei bie eine« et>angeltf(^en ^tiu

gion«te^rer« be« oben bejeid^neten ©l^mnafium«, an bem ber Sater

bi« 1841 bie SDlrectorfteöe belteibete. ®egen (Snbe ber breigiger

3a^re trat &v. audf in bie fiJnigtid^e 9iegierung ein, n)o er bie

®d^ut:= unb ^rd^enfad^en bearbeitete, bi« er 1841 bie ®teQe feine«

SJater« erhielt, bei al« begeifterter pnü^i\6fev 'Patriot unb au»ge»

jeie^neter Sd^utmann bi« an fein ®nbe toirffam getoefen »ar. 3n

') SX.X 9latne (omtnt »on bem ehemaligen SaTm(Iitert(o|ltc i^r, in

be{fen SUhnntn bie betannten gftinbe ber Keformation Sber^rb 8i((tcui

unb ait^anber StUicuS genol^nt ^tten. ^S 1835 etna OKtTtn nod^ bie

gfreäcogemätbe t>tit»eife ju fe^en, bie Sillicu« in bem Ämbituä ober, wie man
in A0(n fu^ auöbrUctt, in bem Umgang itS ^CofterS ^tte malen laffen.
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büfex @teQtt«g 6M ber @o^n bie i^u feinem am 25. dmti 1873

erfolgten j£obe.

ffiä^renb bet SJatet butd^ feinen imponietenben (Srnft, butd^

eine untbetfeUe ^Ubung ^) unb burd^ JBegeifterung für Sönig unb

aSotettonb bie^eit bet Sret^eitafriege bon 1813—1815 teptäfentiette

unb in mand^^er ^ejie^ung bte Sürbe, faft möd^te man fagen bie

äßateftät eine« pieugifd^en ^ü^eren, @d^ulbeamten bacftellte, zeigten

fi(^ in bem ®o^ne jtoot nid^t fo ^eröorragenbe, aber fe^t btaud^=

bore ®a6en. Mi Äeligionele^ter voat ®t. fe^t flot unb ontegenb,

al« Sehtet bet ®efd^id^te in bet Dibifionöfd^ule l>ot et ein bot SO

dopten me^tmafo aufgelegte« ^anbbud^ gefd^rieben, ali Beamter

beioie» et gro§e $ttn!tiid^!eit, ^flid^ttteue unb Sefonnen^eit. 9(ud^

feine ®aben aÜ ^lebiget Maten nid^t unbebeutenb, obtoot er auf

biefatn ®ebiete bem bamaligen Pfarrer ber ebangelifd^en Sioilgemetnbe

£ar( $tt))))er, nid^t gteid^ftonb. 92ad^ bem jCobe be« (enteren,

eine« ber audgejetd^netften ^rebiger unb begabteften 9}ebnet im 9{^ein«

lonbe, ber 1849 in ber Slöt^e feiner 3a^re ftarb, übernahm ®r.

bie Leitung bed oon ^ptv gegriinbeten SJerein« für Odrael, tveld^em

er beinahe 24 da^re mit Eingabe unb Hudbauer gebient ^at. Hud^

ber ®uftab'Hbo(f«SSerein ^at fid^ 3a^re (ang ber Leitung ®r.'« )u

erfreuen gehabt. 2)ie e^renivert^e ©teQung, bie ®r. in feinen Slemtem

einnahm, tsar SJeranlaffung, bag bie tl^eologifd^e $acu(tät ju Sonn

t^R mit ber 2)octorattrbe beehrte unb ba§ ber @taat me^rfad^ i^n

au«)<id^nete.

9tud^ a(« iSd^riftfteUer ift ®r. t^ättg gemefen, obgleid^ bie

)iem(id^ bebeutenbe Hnja^I bon ge^rftunben, bie er neben feinem

^rebigtomt unb \patn neben feinem Hmte a(« 9{egterungdrat^ er<

t^eilte, eine umfangreiche fd^riftfteUerifd^e X^Stigteit nid^t geftattete.

«Seine arbeiten über bie SSerbefferung ber lut^etifd^en JSibelüberfe^ung,

fotsie mebrere Huffä^e in ben <3tubien unb Sritifeu bon Uttmann unb

Umbreit, unb fein oben enoä^nte« gefd^id^tlid^ Sel^rbud^ fanben in

mand^en Steifen Slnerfennung. Hud^ bie leiber eingegangene 3ßonat«'

fdf>rlft für bie ebangeltfd^e Äitd^e ber St^ein^srobinj unb ©eftfalen,

>) ®e^T anrtgtnb »aTtn j. S. bie Sotti^e, xotld)t er ott 3>tT(ttDi in

bcn ^S^Tii jttaf^cn fcincd (S^tnitafiuinS fibet a%einerae Sprac^it, p^Iofo«

p^f^J^topäbtuttt unb btutfc^ SitnotuT ^iclt. 2)tT ncic^t^um oon 6(bentenbtn

!(6tu8*eTfa^Tungen, xotW tx ju bem Unterric^tSItoFft ^injubTcu^tc, bie «(arbeit

unb SBaibe "otS SoTtiagS, loontit b<T an coiiecte unb jliegenbc Siebt gemö^nte

}jS^ ^emalümsibtamtt mt ftintn &tfiUm auftrat, gaben biefenee^rfhinben

oft einen nid^ imn^Ii^n 8ot)iig oot nond^ trodeun Untoexfititdooifefnngcn.
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Segrünbet toon 9li<jfd^ unb ®od, i)at et mit tteffltd^ett «uffäftett be«

retd^ert. (Kner ber fd^bnftcn tft „Svm Änbenfen ait Dr. 3. Ä.

S&ppn, eeongel. <S5enera^©iH)erintenbettten ber SJ^einptototai" (geb.

3. Oft. 1779 ju Ueöenba^I bei (gfberfelb, t 1- «>>ril 1850 ju

ftoblenä). SOKt groger innerer ®ärme fd^ilbert ®r. (SKonoWfd^ttft

1850 I. ©. 191—251) biefeit feinen »äterfid^en {Jteun-, ben er jn

ütrier, too Äüpper 20 So^re long Sonfiftorialrot^ unb Pfarrer ge»

rtefen toor, genauer fennen gelernt b«tte. 3n ber ©d^itbenrag Ä8^<)er«

^ot übrigen« ®r. feinen eigenen t^eologifd^en ©tonbpunft gejetd^net,

toie jener" über^oupt , oI« ber preußifd^e ^ö^ere Äird^enbeamte, ba«

3beoI gehjefen ju fein fd^eint, bem er jeittoeife nod^ftrebte. tBar

bod^ oud^ bei bem SSoter ÖJroS^of« bie preuftfd^e Seamtentüd^tigfett

gleid^fam ber leitenbe unb buicl^greifenbe Sebenegebonfe gewefen.

Durd^ unfer SJereinamitglteb , ^errn ?aftcr @ra«bi>f ju

©üd^teln, einen Steffen be« SBerftorbenen, finb un« bie ütttel ber

©d^riften ®t.'« mitget^eilt toorben:

X)ie Stjongelien bed SRattbän«, SRarcu« unb Snca« in ber mit

ben nöt^igften ©erid^ttgungen »erfe^enen beutfd^en Ueberfe^ung Dr.

aW. Cutter«, jur ©efPrberung grflnblid^er unb fegenereid^er ?efung

ber ^eiligen ©d^rift in d^riftlid^en 5a>nttte« wit etflfirenben 8««

metfungen ^erou«gegeben öon 3. SB. ®r. Srefelb 1834, 8«. (S)tefe«

SBerl foüte, nad^ ber ©emerfung be« ^erm ^arrer ®r. }u ©fld^teln,

auf bo« ganje SR. Z. auegebe^nt werben, aud^ erfd^ienen ned^, n>etflber

eine ööBig ftd^ere Stngabe fe^It, bie fteben fat^olifd^en ^©riefe, aber

bie $erau«gabe be« Siecofd^en unb (Serlad^fd^en Sibelwerf« »er^tnbette

bie »eitere ©eorbeitung »on Seiten (Bx.'i).

Dr. a». Sut^er« ©ibelüberfe^wng in i^rem SBer^ältniffe jn ben

©ebürfniffen unferer 3"t- ®'n ©eitrog ^ur »ürbigen ^tin be«

300ifi^rigen Oubiläum« i^rer @rfc^einung »on 3. ®. (Sr., eöong.

"Diöifioneprebiger ju «Bin. ßrefelb 1835. 8«.

Ueber bie ©Iae|>^emie bc« ^eiligen ®eifte«. 3n ben ©tubien

unb ftrittfen [. 1833. (35icfer «nffa^ erregte «uffe^en, »gl. ©urlttt

©emerhtngen ju ber Slb^anblung be« $. @roe^of i« ben ©tubien

unb Äritifen 1833 unb I^olutj über bie iJßtur ber ©ünbe aiber

ben S^. ®etft, ©tubien unb ftritifen 1836, 2).

ßeitfoben für ben Unterrfd^t in ber ollgemeinen ffieltgefc^ic^te.

5nr 35iötficn8fd^ulen, ^ö^ere ©ürgerfd^ulen nnb bie mittleren Stoffen

ber ©Vnmofien beorbettet »on 3. ffi. ®r. Dritte oerbefferte Auflage.

(Sffen bei «äbeter 1840.
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Sßfil^retit) ber SKfaffung ber obigen @Ii}2en et^ieltett toir bie

5»o^rid^t t>en bem lobe be« Stteten «ruber« ®r.'«, be« ©^mnafiol»

pfeffere a. 1>. Statt ®rae^of , über »eläftn toir, ba er i^fter«

neben fehtem «ruber gntannt ttotben ift, had^ bem !&Utfe(borfer

@)eme{nbeb(att folgenbe« mitt^eUen:

%n 15. Februar ftarb ju «of)f)arb ^rofeffor Statl ®ra«°
^ef. Derselbe »ar am 5. 3uni 1799 ju ^enjlau geboren, toe

fefat aJater Director be« ®l>m«afH »or." Da biefer im 3a^re 1815

nad^ %ft^en unb balb barauf nad^ fti^In «erfe^t würbe, fo »erlebte

®. bie toi^tigften 3a^re feiner Ougenb am JR^ein unb würbe namentfld^

auf ber Uniöerfität ju «enn, bie er im 3a^re 1818 bejeg, ben

bem bort l^errfd^enben Oeifte feuriger SJaterlanböIiebe unb wiffen«

fd^ftli^en ©treben«, nomentlidd burdd IE. HR. %mbte lEinflug, mS^tig

ergriffen. 3m 3a^re 1821 würbe er an ba« ®i>mnafmm ju Düffel«

borf berufen, weld^e« unter fio^(raufd^ unb Aortüm }U ^erborragenber

«ebeutung ftd^ er^eb, unb blieb in biefer ©teümig, — jule^t ol«

Oberlehrer unb Slaffenle^rer in Oberfecunba, — bi« ju jetner im

3a^re 1869 erfolgten ^enftonterung. @ein {>au^tfa(i^ unb SteMing««

ftubtum waren bie a(ten Skffiter, über mldft er mand^e fd(iä^en«>

Wert^e 3(b^anblungen berSffentfid^t ^at. 9ud^ ^at er am gried^ifd^en

Seficen ben ^affew mitgearbeitet, (^eine SSerbienfte um bie ©dfiule

werben feinen ja^(reid^en ®d(iü(em unberge^ßd^ bleiben unb würben

oud^ bei feiner 9[mt«nieber(egung bttrd^ 93er(ei^ung be« rotten Slbler«

erben« onerfannt.

(Sin fe^r gViüiäfti ^amißenleben war bem (Sntfd^Iafenen be«

fd^eert. 9bt« feiner erften (Oft mit (Slifabet^ «rüggemann
(19. a^>ril 1824 bi« 9. Dejember 1837) erblühten i^m 5 ftinber,

bon we(d^en nod^ 4 am $eben finb; au« ber jweiten am 11. ^ebr.

1839 mit feiner i^n überlebenben ®attin Suife geb. 9Zettebe^m

gefd^Ioffenen (S^e würbe i^m nod^ eine tedfttt geboren. Drei ®<$^ne.

unb jwei XSd^ter traten in ben (S^eftanb unb beglüdten i^n mit

16 (Sxdein. Dod^ wie ber frü^e Xob feiner erften ®attin einen

bunfefa ©d^otten ouf feine befteit 51Bann«jia^re warf, fo würbe er

im f^)ätem Sttter burd^ ba« frü^jeitige ^infd^iben feiner beiben

©d^Wiegerfö^ne, be« ftaufmann iJeltmann ju Düffelborf unb be«

Oberlehrer« ©tumpf ju SoMenj, be« begabten iJü^rer« ber bortigen

Slttat^oßfen, fowie ben im oorigen 3a^re erfo(gten Zet feine« innig

geUebten iüngeren «ruber«, be« ®ei).4Reg. ®eift(. unb ®d^u(rat^

Dr. theol. 3. SB. ®ra«^of ju fti^tn äef gebeugt.
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(Sinnt fd^ünen ®d^lu^ feine« Seben« bilbete fein anfent^aü ju

So^^atb, h>o er fiöf im Sreife btr ©einigen an txr IjtnixfSftti %atur

mtb ber i^m getvotbenen t!eteTabenb>9iu^e mit i^erjlid^ftei fftnä«

erquidte; — ba traf i^n unettoartet f(j^nell, o^ne »orangegongene

eigentliche Jhranf^eit, ein ^erj» unb Snngenfd^lag unb «eiferte bte

©einen auf'« 9leue in grcfe ^trauet.

Der eöangelifd^en Oemelnbe )u Düffelborf toax ®. ein eifrige«

Sßitglieb; fie Wählte i^n be«^alb »ieberi^oU )u ben S^renSmtem

eine« $re«bl^tet unb Sie^tafentanten. Sine retd^ gefegnete, treuefite

9(rbeit ^at er al« 3Ritg[ieb be« ^crftanbe« be« r^einifd^en ®uftab<

^clf'üBerein« get^an unb baburd^ aud^ in tt>eiteren Reifen, namentlich

in ber J)iaf^)ora unfrer '^roöinj, [löf ein bantbare« Stabenfen gefid^L

©einen greunben unb ©d^ülem wirb er um feiner ©crab^eit, @e=

jpiffen^aftigleit unb 2:^atlraft, wie um feiner emften ®efmnung mitten

unberge^Üd^ bleiben. 9lm ©onntag ben 15. i^ebruar 1874 nntibe

feine irbifd^e ^iitte in :S3ot)^arb beftottet. C. K.

^f^tam Submig 9)IiUIer.

So^. Subtoig SD? älter, ein ed^ter ©o^n be« bergifd^en

?anbe«, »urbe am 31. 35ec. 1802 ju ©Iberfelb geboren, (in einem

5)aufe am fierfte.n^>Iafe gelegen in ber unmittelbaren iWad^barfd^aft

}n>eier f>äufer, bie bem ißaterlanbe ebenfatt« bebeutenbe 3Ränner

geliefert ^aben) *). Die SWutter, eine gebome (£^arfotte oon ber

^et^bt, toax eine ©d^toefter be« Sanquier« üDaniel con ber $el^bt,

be« Sätet« ber in unfern Etagen fo oft genannten 3 Örilber. üDcr

SSater (6mft ©if^elm ÜRüUer Yaax Kaufmann unb erjog feine Äinber

"l'S" brti rinanbtr anfc^eßenben ^»tofern )lanbtn in bat 3*5«"
1799 bii» 1811, otfo ju bttfetben 3eitveriobt, btt ©ttgtn btä ©toatämtni^trä

lugufl Don btT ^Qbt, tieS Qk^inun SomnKTjienTat^d 3)anitl oon btr ^Qbt,

bed (Sternen ComnurjunTat^ istaxl oon btt ^Qbt, bc4 OberconfiltoiialTat^

^tbti^ San, bed ^flOTä ^anitnn idaU (t 1860\ bcd Saufmann« «tnll

fM>üm SDtüUti (t 1873), btd obengenannten ^floiä 2ub»tg SRfiaet, unb beS

?oflor8 lantel WIS.n ju «obeoomtroalb. Die 8äter nnb Witttt biefet

aMänner, bie nieift eine fe^t beieutenbe 2^tigleit entfaltet unb eine ^»otragenbe

Stellung in oetf^iebnen StthrngSttetfen eingenommen ^a6en, maten ebenfalls

Bon fe^T (^iatttTi1Kf(!^ni 9tpt&it, aHt auS bem Setgif«^ tonbe unb au«

(Elbttf^ ^notgegangcn.
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mit etitem tiefen religtöfen (Stnfte, bet ^eutjutage fetten ift, btx aia

bamale in Dielen gamilientreifen 6(BerfeIb« mib be« SBu^^ert^

ba» ^{Mlid^e lieben be^errfd^te. XHe Sttent ftaiben ftü^; aber bie

^awfi Stnfd^anungetoeife berfelben fibertiug fi(^ auf bie ftinber, beten

rege« geiftige« 8eben \öfon in ben 3a:^ien bei Sugenb ^etvortrat.

Um fie ben lationaliftifd^en Stnflüffen be« belannten ^Sbagogen

iEBiIbexg }tt entjie^en, fanbten bantal« «tele Sttem Slberfelbe,

tDie ). SS. bie gamtlien oon bet l^e^bt, ^MMtx, {)ättemann u. f.
to.,

i^re JHnbei in bie (St}le^ung«anftalt bet {>ettn^ut^et ©entetnbe }u

9}enlDicb, tvo aud^ ^ubtvig 'iSMÜtt einige Öa^re jugebtad^t ^.
®p(Uer tarn et, tvie oiele anbte (Slbetfelbet Jünglinge, auf ba«

®^mnaftunt ju 3)üffelbotf, toeld^e» bantald untet ber Seitung be«

betü^mten |>iftorifet« to^Itauf(^ unb be« (fpäteten S^« bee

^)teu6ifci^en ©d^utoefenä) Äottüm ftd^ eine« bebcutenben 5Rufe«

erfteute, \a al« ba« aii^gejeid^nrtfte atlet ntebett^etnifd^en ®^mnafien

galt. Itntet feinen Sebtem nennen n>it ben feinen ftenaev bet

gtied^ifd^en ®pxa6)t, ^tofeffot $ilbebtonb, beffen Änbenfen Jeftt

fd^on jiemlid^ oetgeffen ift, ba et feine iReigimg )U f(i^tiftfteQetif(^er

Sl^Stigfeit befa^. Slbet et ^atte bie ®abe, in ein tiefete« unb finnige«

Serftänbni« be« ©tied^ifd^en einjufü^ten. St lebte in biefet @^«ad^e

wie in feinem Elemente, am Sonntage nad^ boQbtad^tey @d^Iai6ett

wat e« i^m eine d^^olung, in gtied^ifd^et @ptad^ }u bid^ten, tvte

« benn j. SS. oft bie ^tebigten in gtied^ifd^en Diftid^en »iebeigob

übet iKtc^enUebet übetfcfete. gut t:^eolo8tf(^e äntegung bot Düffet

boxf bomol« ttenig, biefelbe toutbe aber URttllei in l^o^em URage yu

2;^eil, al» et im Oa^te 1822 bie UniBevfttat Ittbingen bejeg. ©ne
Slnja^l begabtet junget ät^einlänbet toat i^m ba^in ootangegangen,

tDie ). 49. bie ®tübet ^tummad^et, t^ttebtid^ SSaü unb ätnbre. S«

lo»ar bamal« nad^ ben geUHtltigen Meg«ia^ten eine ftijd^e ^exi

jttgenblid^et Cegeiftetung, bie in Tübingen ju einem geiftigen gteunb»

fd^aft«bunbe »ielet talenttoßet Oünglinge führte, bet, toeil et füt bie

ßttigfeit gefd^foffen toat, aud^ bie 33etbunbenen but(^ ba« ganje

irbifd^e 8eben begleitet ^at. ÜJfönnet, irie bet befanute Did^tet unb

^»^mnologe Sllbett Snapp, begabte ^tcbiget, mie bie beiben «tüb«
gubwig unb SÖU^elra Cx^fo«*«, bet ttepd^e aßiffion«fd^tiftfte{l€t

Satt^, bet acabemif(^e 2: Geologe Äling, bet al« ©(^tiftfteflet belannte

©url gesotten tiefem Steife a«, bet tindf eine gemeinfame 3a^te««

Sonef))onben} anöf fpätet feine 'Jßttglieter jufanunen ^ielt. iE9it toiffen

nid^t, in ivie tceit ilRilllet ju biefen iDläirattn in ^etfönltd^e 9e«
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rfl^ruwg trat, aber in febem gaüe ffat er in Tübingen ntomtigfo«!^

fleifHge unb getftUd^e Stttregungen ffir fein fjjätere« a«tt«febeit emtsfang««.

dtnüa^re 1825 ging er nad^ Berlin, mo er ®äfinetmadftt Ifittt

unb mit ^o(uf, ber bamatö im treuer ber etften t^eologifd^

fiiebe war, in SSerbinbung trat, ^adf ber Unioerfitätejett ^ielt ftc^

SWüUer einige aßonate bei feinem ©d^woger ©ejnet auf, xotUftr

^orret ju ältburg bei Salt» in iBürttemberg »ar. 9lad^ bera etften

t^otogifcben Sanbibatenqcamen ^at er eine B^I^ng in {^omberg in

SWettownn »icariett, fjjäter gieng er nod^ Slbetfelb jurüd »0 er bie

bama(9 nod^ äbüd^en ^eitagdmorgen^rebigten ^ie(t, unb am <^m--

naftum 97e(igion«unterrid^t gab. Sr »erfe^rte bamal« »iel mit bem

l^od^begabten äefinnerlid^en unb ernften 2:^eoI«gen ©ottfrieb Daniel

ftrummad^er, beffen ©ebäd^tni« nod^ immer im Segen fte^t mib

beffen ^rebigten nod^ fürjlid^ mieberaufgeiegt »erben finb.

Om 3a^re 1828 fam aJUiüer nad^ SWettmann unb ttartoe

bafelbft aU Slad^folger be« ?aftor ©ittid^ am 28. gebruar orbiniert

5IRetön«nn, ba« freunblid^e ©täbtd^en in ber SWitte jwlfc^en (gibetfelb

nnb bem SUfftin gelegen, blieb oud^ ber ®d^au|)lat^ ber Siiifamfeit

ÜÄüaet« für bie ganje 3fit feine« Ceben«. ®a« biefe 5C^ätigfeit

SWölter« at« ^aftor betrifft, fo ift er in jeglid^er C)infic^t be» tteff>

Ii<^en SDtännern beijugefeUen, bie im Sergifd^en Sanbe txtS (Svange«

fium »etfünbigt ^«ben. „3n feinen ^rebigten, fo ^^eift e« in einer

fkinen Srinnerung«f(^rift '), im Sugenbunterrid^te, in ber ©eelforge

trieb er ni(^t 92ebenbinge unb 92ebenie^cen, fonbem ffitltfidf an bie

l^iou^tfad^e unb prebigte mit mönniid^er (^tfd^ieben^eit, mit c^aradex>

looKer ^eftimmt^ett bie ^uge )u ®ott unb ben glauben an defum

ß^riftum. - äl« befonbere ^abt ^atte i^m ber ^txx eine feltene

(^ünblid^feit im Se^ren unb Unterrid^ten »erliefen. <Setne frebigten,

bie er forgfältig aufarbeitete, gaben etwa« ju benfen, e« war geift=^

lid^e 92a^rung au« benfelben )u gewinnen, nid^t bl«tiDM(d^ für bie

@äug(inge, fonbem aud^ fefte <S|)eife für bie Srwad^fenen unb (Se^

förberten."

Sei fo ^enjorragenbro ®aben, ba ÜJiüßet aud^ in wetteren

Äteifen namentlid^ al« Slnreger unb SSorfi^enber in griJteren ^e=

bigerconferen}en^ unb al« @d^riftfteller (worüber weiter unten not^

bie 9{ebe fein foU) al« einer ber bebeutenberen iDZämter be« Sonbe«

') 3« (Srinnentng «n bot ftlig entWloftnen "pofhnr 3. 8. 9iiUIcr in

atettmamt eon ^ffan £iafft in l£. — Qkbrutft bei Sooft in Sangoibtig.
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^BOTtrat, frug man oft »ertounbert, »te e« bo^ fomme, baf cht

fo begabter ^dftor jttd^t an einen fltögeren ©trfungefteie getoä^It

»erbe, fonbern immer in bem Reinen Sl^^ettmamt blieb, ©nen ©tiwb, bftf

e« nid^t ju einer SBegbenifung fant, ^aben »iv in ber oben ertvä^nten

Keinen Schrift angegeben, toir fügen ^ier ^inju, baf toir gerabe

biefe ©efd^rSnfnng auf einen Heineren Ärei« für einen SBott^eil unb

©egen aud^ für üWüUer erachten muffen, ber o^ne ^in burci^ feine

betemrinierte ?evf8nli(i^feil bor bem, »a« man al« „berbauem" b<=

jeid^ttet, gef(i^ü|t toar. 9Benn »ir an ben m«tft unflberfe^baten

SBtrfung*frei« bev 'pvcbiger in größeren ©tobten gebenfen, an ba«

in benfelben fid^ an^äufenbe Proletariat, unb anbrerfeit* an bie in

unfren !tagen fid) me^renbe ßntfrembung ber ©ebilbeten öon bet

Ätri^e, fo ift bie ©leöung ber ^rebiger an größeren Orten nid^t ju

beneiben, toietme^r tritt bie ®efa^r, burd^ eine Sßenge oon Sejie^nngen

toon bem SWittelpunfte be« Amte* obgejogen ju »erben, in ben

©tfibten fe^r ftarf entgegen, ©olc^e ©emeinben, »ie 3Rettmann,

bieten im @egeufa| ju großen ©tabtgemeinben unläugbar $or)fige

bar. $ier fann bie ^erfönlid^feit be« ^aftor« tiel me^r al6 in großen

©tobten bie SJer^altniffe burd(>bringen, unb bie natütltd^e Autorität

ift ton oorn^erein eine »iel bebentenbere, al« ba, ico fid^ bie ®e»

fammtter^ältniffe mc^r ober minber ton ber Äird^e emanci^jiert ^ben.

ffiir werfen ^um ©d^luffe nod(> einen ©lidt auf bie fd^rift^

ffeüerifd^e jt^3ttgfeit üRüÜer«. @r eröffnete biefelbe, tnbem er in

®emetnfd^aft mit Smit Ärummad^er eine Sammlung ^ebigten, tor»^

nemlid^ au« ber preugtfd^en 9t^etn^)rotin}, unter bem litel „Üßand^erlei

(gaben unb ein ®eift" ton 1835 bi« 1846 (im Oanjen 12 Oa^r«

gange) Verausgab. S« finb bie« 3f«flnifff *«* «'"«i^ ©Itit^jeit be«

geiftlid^tn Seben« am iRieberr^ein , teo bamal« ba« (gtangelium

S^rifti mit einer Äraft, Salbung unb ©egeifterung terfünbet würbe,

wie teo^l nirgenb« anber« im teutfd^en 9?aterlanbe. @intge ^fJamen,

»eld^e in biefer periobifc^en 3"ti<^i^ift niit i^ren ^omiletifd^en ^ro^

buctett auftreten, bejeit^nen eine geriete beutfd^er ÄanjelberebfamWt,

in Oejug auf weld^e tie Gegenwart nur al« ein (Spigonengefd^led^t

)u betrachten ift. ©ottfritb Daniel Ärummad^er, an

eigentlicher 3:iefe be« ®ebart!en« tielleid^t ber bebeutenbfte ^omilet

unfre« Oa^r^unbert«, gtiebrid^ ©il^elm Ärummad^er, an.

glänjenber Silberfütle unb ^inreifenber Diction ton S'liemanben über^

tröffe«, bamal« ber gefeiertfte SRebner ber etangelifd^eu S^riften^eit,

beffen ©fidler in bie gangbarften neueren ©^ra^en üBerfelft tembcn.
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©atiber in €(6erfelb, eine '<t|M>fto(ifd^e (Srfci^etnuns (an beut brr

SRöIer fiefftng fein ©tlb be« $u§ obgefe^en ^aben fott), »off ^a<f

mit feinen Uberaiid jart unb p^\fäfoloQi\äf fein gehaltenen Elaboraten,

Oia«)>td mit feiner gebiegenen Sörnigfeit unb noci^ t>ie(e anbre

3ßänner, bie in ber obengenonnten Sammlung auftreten, ^aben ber»

felben burd^ i^re '^Jrobucttonen einen bleibenben SBert^ berlie^^en.

%id) SßüUer, obgleich er an Originalität ben genannten $orV{>^äen

nici^t bSQig gltiäftam, gierte bie «Sammlung mit 30 ^rebigten.

On einer neuen t^olge »urbe biefelbe »on 1850 bi» 1852 in

3 ©änben fortgefe^t bon ©darüber unb 3a«pi«, in \aelafe (Sammlung

Üßäüer glei(i^fallö ^rebigten lieferte.

1837 erfd&ien »on aJittüer: (\ffua in Set^anien. ©ne JRei^^en-

folge ton ^rebigten über bie ®ef(^i(^tf ber äuferiverfung Sa}art.

©aimen. 2. 3luflagc (twrj bor bem JCobe beö SJerfaffer« 1873).

Die »erbreitetfte unb betanntefte ®(i^rift bon i^m ift: äbenb»

maffiiHXäfUin ober Selbftbetrad^tungen für ebangelifc^ gommunicanten

)ur ^eförberung mürbtgen unb fegenboQen 2(benbma^(dgenuffe«.

(Slberfelb unb @ö(n.

(6« erf(i^ien juerft im 3a^r 1845. Die fiebente aufläge ift

bon 1869.

Da« «ü(i^Iein gibt bon ber ÖJabe be« SJerfafferö, ebenfo ßar

unb bünbig, Brie ^erjliti^ «nb mit innerer ffiärme 5U reben, ^tn(ängli(i^

«etoet«. „einleiten", fo \pxidft ber SJerfaffer in feiner ge»imienben

ffieife in ber SSonebe, „möd^te bie« Sü(i^Iein, nid^t belehren unb

J>tebigen, foubent ben Sebürftigen gleid^fam bei ber $anb nehmen,

unb in bie re(^te Sammlung unb Stimmung einführen. Dag e«

babei nid^t« ©emad^te«, Srfünftelte«, fonbern Sriebte« baneid^t, totrb

man i^m abfüllen. Da^ ba« bogmatifd^e ^Ißoment me^r iurüdEtritt,

toirb man bem ^üd^Ieitt nid^t berargen. Da« jum Seiftänbni«

be« f). Äbenbma^I« Stforbcrlid^e ift mit genauem t^eft^olten an ba«

©ort ber S(^rift gegeben." —
!S3ir erinnern ^ter' nur turj an einige tatec^tifd^e Sd^riften

be« SSetfaffet«, bie" in i^rer 9lvt fe^r prari« unb tü(^tig fiub, fotoie an

ba« Sd^riftd^en „ßinige 3"9e *"* *>«•" 'itben 3. ?. Dtebrid^« in

giberfelb. Düffeft^al (1837)". 2lu(^ lieferte er 2üiffä|e in bie

3eitfd^rift feine« ©ruber« Daniel SDi. „Stimmen au« unb ju ber

ftreitenben Äir(^e" («armen 1846 ff.)

^(« im da^r 1854 ber (nad^^er tpieber rückgängig gemad^te)

Uebexteitt be« betattoten lUrjIid^ (16. 3ebr. 1874) Ma^tbtam
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^reblfle«9Kfc6ecf jurSa^>tiften8emetitfee gte^ti auffeilt erregte, fd^eB

iKüHer bte folgenbe ©d^rift: $err ©o^jttftftt^rebiger SRibbed unb bte

»Ott t^m gefd^mä^te eöangeflfd^e ßanbeatirc^e unb Äinbertaufe. GEineöe»

letid^tUÄg feiner ©d^rift: „2lu8 ber i!anbe»ftrd^e in bie öa^>tiftenge»

metnbe." ©berfefb 1854. 8. 5)em begabttn, aber üon fci^wärmertfd^eit

Uebertreibnngen nid^t freien '^rebiger toirb ^ier in 92{id^tern^ett inib

^efonnen^eit entgegengetreten unb manche dnconfequenj ncui^getoiefen.

5)ie le^en 3a^re be« früher fo fräftigen üßanne« würben biird^

Äränflid^feit »ietfad^, mir »oßen nid^t fagen, getrübt, fonbem öieU

me^r gefegnet. 5)a« 3l(ter mit feinen ©efd^toerben ^atte für ÜMHer,

toie er fi(^ oft au»brücfte, ettoa«5)emüt^igenbe«, aber e« richtete aud^

feilten ©lief auf bie 3"^nft *•« (Stoigfeit. Sr lie^ fi(^ »om 2:obe

ni(^t überraf(^en, fonbem befd^äftigte fid^ öielfac^ mit bem, »a» ben

ß^riften bort oben ertoartet. @ine löftfid^e gmd^t biefer SJorbereitmig

auf fein Snbe ift bie ungefähr P/i 3a^r bor feinem iCobe ali

»ürbtgeräbf(^(u§ fetner fd^riftftelterifd^en 2:ptigfeit erfd^ienenen ©t^rtft:

SXe lebenbige §offnung ber S^rtften, ober: ©fide be« ®(auben4

auf bi« 3)inge ber jufiJnftigen SSJett, ben 9)?it^)i(gem jur $eimat^

bargeboten ju S^roft, Ermunterung unb Belebung ber enHgen'Hoffnung,

«armen 1872.

„3)er ®erfaffer, fo f^srid^t er, in ber ®orrebe, fte^t je^t in bem

;^eben«a(ter, n>o er bem Uebergang in bie jufünftige SBeltorbnung

fi(^ na^e gerüdt fte^t, uitb bietet ^ter, tt>a» i^m felbft ©egenftanb

be« fragenb^n ©tauben« unb ber betenben gorft^ung geroefen, unb »a«

a(» geteiffe 8ebett«^offnung »or i^m fte^t, feilten 9Kit^>i(gem jur

'Prüfung unb öe^erjigung bar."

3m böHtgen SinHang mit ber in biefer ©t^rift bejeugten

üBa^r^eit bon bem ©lauben, ber ben 'Üe'o «bettoinbet, ift ÜMKer

not^ tauger unb ft^toerer Äranf^eit am 16. äuguft 1873 geftorben.

„5)er lob ^atte für i^n bte ®cfta(t eine« erfe^nten griebenäboten.

'Jlit^t ein 2:on ber Stage unb ber SBe^mut^, fonbem ber be«

3aud(>jen« unb 3ube(n« »ar in feinem ^erjen unb anf feinen Öip^sen,

n>enn er oon feinem Eingang in bie (Stvigteit \pra6f", ber ISngft

erfe^nt uab erbeten on bem bejett^neten 3^age erfolgte. C. K.

Dr. miUftUa ^oltmamt,

geb. 28. gebr. 1836 ju J^ierenberg bei ftiJntg«berg, too fein öater

al« ^arrer unb Supertuteubent ftanb , bcfud^te in Ä8nig«berg ba«
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dnei^^öffd^e (Si^mnafiitm mtb ftubierte an bemfetben Orte 3 da^re

lang 2:^eo(ogte unb @^df\dfte. (Sr würbe barauf als wiffenfc^aft«

lieber $Uf0(e6rer xiAäf Stafteuburg berufen, beftanb oon bort au4

feine t^ologifc^e Prüfung, unb befähigte ftc^ burc^ ein Spanien pro

facttltate docendi ju bem fie^rfac^e. 3efet »urbe er al« orbentttt^er

l'e^rer in 9taftenburg angefteQt, gieng 1862 an ba« @t^mnafium in

Zi)om über unb würbe ^erbft 1864 aÜ 9ieligion8(e^rer unb Ober^

leerer an ba« ®>?mnafium in Duieburg berufen. Dort ftarb er

nac^ farjer Ärantljeit am 3. 9ioBember 1870. <Sx ^atte al« «ei=

gäbe ,)um X)uieburger Programm »erSffemlid^t: „:X)er Hßt^ftiter Sufo.

5Öon Dr. ©il^elm Sothnann. JDui«burg", 63 .©. 8«.

Unferem SJereine ge^iJrte er in feinen testen 8eben«j[o^ren aia^

orbeutlic^ed a)^tg(ieb an unb ^aüt bie Sbfid^t, an ben t^orfd^ungen

beöfelben fic^ ^erfdntic^ p bet^eiligen. ^tomentlic^ war er nic^t

abgeneigt, bie ©efc^ic^te be« 9lieberr^ein8 auf ®runb ber neueften

urtuublic^en «forfc^ungen unb bed fo reic^lid^ oerSffentltc^ten Onellcn-^

material« in ^o)>uIärer !£)arfte((ung )u bearbeiten. Seiber würbe er

un« fo frU^e entriffen, al8 er faum bie erften iBorarbeiten jn bem

beabfic^tigten Unternehmen gemacht ^atte.

(ä)tit 8enu|}ung tti ^rogrammd tti Dmii\xx%tx a^mnaftumt ooa 1872.)

Dr. Whtii $ttebnd| toncab SISUiii«,

War geboren am 21. danuar 1832 in $erforb, wo fein ^ottr

©eorg Subwig S3i(m0 bamatö (Sonrector be« @Vntnafn>m« toat.

^Mdf ber SBtrfefeung be« SJater« (t 1860 al« Director be« ®l>m=

nafiumd unb ber Slealfc^ule in SRinben) a(8 '^rorector an ba« (Sl^nmafitun

inüDortmunb, befuc^te er biefe^nftatt biö.Oftem 1850 unb ftnbierte

baranf in $al(e unb ^oun — ^ier befonber« unter Stitfd^C« Seitnng

— ^^ilotogic. 9ta(^bem er Oftem 1853 bie ?rüfwtg filr ba«

^tf^ere ^'el;ramt rli^mlic^ft beftanben ^atte unb. jum Dr. phiL

^romooiert worben war, befuc^te er noc^ ein weitere« ©emefter bie

UnioerfttSt '^erHn unb trat fobann im {>erbft 1853 junSd^ft jnr

9(blegung feine« ^robeja^re« bei bem @t^mnafium Amoldinnm in

Surgfteinfurt ein. dm folgenben da^re beflnitio angeftedt berUteb

er a(« orbentKdf^er iSe^rer an biefer SInftatt, bi« er Oftem 1859 an

ba« ®t^mnaftum in X)ui«burg berufen würbe, weld^em er bi« ju

feinem Xobe, feit 1868 a(« Oberlehrer, ange^Srte. 'Am 11. Oct.
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1872 raffte t^n ein neriBÖfe« iJieber .in ber güfle fetner ftraft

plbijlidf ^intveg.

93t(m0 toav eine teiffenfd^aftfid^ teie )>rafHfd^ reid^ begabte

3latitx. ^vaHdf^t nur )>^i(o(o9ifd^en <Stubien }ugenetgt (Qnaestiones

metricae: De personarum mntatione et a poetis tragicis et ab

Aristophane in versibns dialogicis usurpata. Brgatf. 1855. —
Qna ratione Virgilios in Aeneide ant locntamm aliqnem ant

locntnm esse indicaverit. Dsb. 1865.) ^atte er in f)>äteren Oa^ren

ein öorteiegenbe« Ontereffe fftr bie ältefte ®ef(^id^te be« Wieberr^ein*

getoonnen unb mit befonberem ®t^äfiite bie 9{ad^forf^ungen in ben

altgermanifd^en ©rabftätten bei X)ui«burg geleitet (f. „^(tert^ttmer

ber Umgegenb bon 'X>ui«burg" in ben 3a^rbüd^ern ber r^ein. 8flter=

t^nm«freunbe 1872 <S. 1—38 lafel. IV—VU.) XJoneben ging

eine fe^r umfangreid^e unb energifd^e 2:^ätigfeit ali Qe^rer unb

nament(id^ aud^ eine rege 9et^ei(igung an ben dntereffen ber @tabt

!X>uidburg, bie ht i^m ein« ber einflu^eid^ften äliHtgUeber i^rer @tabt>

i>en>rbneten'9erfamm(ung fd^S^te. 9$orne^m(id^ tearen e^ bie 9e<

ftrebungen für bie ^ebung be« ärbeiterftanbe« in fittlid^ unb

inteQectueUer Sejie^mtg, "bie feine X^ei(na^me in Snf^rud^ nahmen;

bi« }U feinem Xobe toar er (ange 9a^re 9$orftanb ber «Sonntag«»

fd^u(e, beren oorjfiglid^e Sinrid^tung au«fd^(ie^id^ fein Sßerf toar.

(Sin au«fü^r(id^er Serid^t über biefelbe fanb fo(d^e Snerfemiung, ba§

ber aUgemetne X^eil berfe(ben in ba« (Sentra(b(att ber ^reu|tf(^en

Unterrtd^t«»SS£m>a(tung aufgenommen tourbe, ivä^renb g(ei(^}eitig bie

3urt^ ber ^arifer SBe(tau«fteaung oon 1867 bem SJorftanbe ber

''Sonntag«fd^u(e bie ft(beme 3Rebait(e bafür betviOigte. !X>ie @tabt

Duisburg e^rte fid^ felbft, inbem fie bamal» ffiilm« nod^ ^ari»

be(egierte, um ben oon i^m errungenen $rei« aüdf fe(bft in (Sm))fang

p nehmen, 'üadf bie ftSbtif(^e 3R{tte(f(^u(e in X)ui«burg oerbanit

n>efent(i(^ feiner 3nitiatibe i^re Sntfte^ung. — fi« ift ein »a^re«

äBJort, toenn ber 9la(^ruf im Dui«burger @»jmnafiaI<)rogramm »on

1873 »ou i^m fagt, bog ber ®ert^ biefe« aÄenf(^enIeben« tadft mdf

feiner Dauer, fonbern nad^ feinem ®e^a(te unb in«befonbere nadf

feiner ©ertpenbung im Dienfte be« ®emeinn>efen« )u bemeffen fei

R. H.
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üGiief ebaum, mSrltfc^ Wiasebouni, ift bie .qetoö^ttlic^e

^ejetd^nung bee (angett uttb ftörlen glatten @(^afte« (ßiifccdft»),

mit ti)£((^ent eine ^cu(abung auf ftarren ober Sagen jufamnten^

gebrücft unb festgehalten ober gebäumt toirb. Zappt nennt i^n mit

eingefc^obenem r (ir ift 93erfu(^ ein f(^on bama(0 gef^roc^ene« ia

auSjubrllden) wirsHboem, )do er (232 b.) }U ^tautu« »haicedonia

sunt apud forum« ein SBeftfäUfd^eJ »nu wassen die wirssboemec

(nun finb ruhige arbeit^kfe Seiten) oetgteic^t 3u ®iebling^aufen

(Sötn. @iibertanb) gi(t für ba« betreffenbe ©erat Sß i n g e b ö m
(filr ©nbeböm), ®amn jum gefttoinben be« ^eue«. Jnfc^

IL 447: Wiesch-baum, yulgo arbor sive pertica fortior qaae

foennm in carru tenet, non sine arte ouusto, Heu-baam.
iDafelbft I, 448: Heu-baum, m. pertica crassa longior qoam
Tehiculmn, quaforaiam, quo hoc onustum est, comprimitar et

ienetnr. S3gL ®r. SBb. u. b. SB. {>eubaura unb bäumen.

!Cer ^eft^ eine« SSie^baume fe^t ben bon Su^ttoerf msb

$ferb boraue, unb biefe pfontmen ben eined $>ofed, ju toelc^em fte

ge^Sren. ^em Sßieebaum folgen ^eigt alfo „fid^ mit feinem

Änf))ru(^e an ben ^of toenben." F. W.

ÜAmat in »CT o^u^bnitfeiet von i. »ti k. (tsm)i. in S^ftneftfcf
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