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V er ein
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Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück.

Vorſtand.

Vorſitzender: Knoke, Dr. Geheimer Studienrat Profeſſor, Direktor
des Ratsgymnaſiums.

Stellvertretender Vorſitzender: Schirmeyer, Dr., Oberlehrer am
Carolinum.

Schriftführer: Brunk, Dr., Profeſſor am Ratsgymnaſium.
Schatzmeiſter: Stüve, Dr, Landgerichtsrat.

Ehrenmitglieder: Philippi, Dr. Geh. Archivrat, Archivdirektor
und Profeſſor in Münſter i. W. – Bär, Dr. Geh.
Archivrat, Archivdirektor in Coblenz.

Korreſpondierendes Mitglied: Schuchhardt, Dr. Profeſſor

Geheimer Regierungsrat, Direktor der vorgeſchichtlichen

Abteilung des Muſeums für Völkerkunde in Berlin.



IV

A. Mitglieder im Regierungsbezirk Osnabrück.
1. Jn der Stadt Osnabrück.

A beken, W., Kaufmann.
Arnold, Dr., Kgl. Archivrat.
Atzert, Dr., Oberlehrer.
Back, Königl. Gewerberat.
5 Beckſchäfer, Generalvikariatsſekretär, Monsignore, päpſt

licher Geheimkämmerer.
Behne s Baumeiſter.
Berentzen, W., Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar.
Bibliothek der Bürgerſchule.
Bibliothek der Königl. Regierung.

10 Bibliothek des Offizierkorps des 78. Infan
terie-Regiments. -

Bieden die ck, Domprediger.
Bitter, Dr. med., Stadtarzt.
Bödige, Dr., Profeſſor.
Böger, Dr. med.

15 Böhr, Ed., Senator.
Bötticher, Regierungs-Präſident.
Böwer, Pfarrkaplan.
Borchelt, Lehrer.
Bothe, Leutnant im Feld-Art.-Regt. 62.

20 Brickwedde, Ingenieur, Kaufmann und Senator.
vom Bruch, cand. med.
Brunk, Dr., Profeſſor.
Buchholz, Dompfarrer.
Buſchmann, Amtsgerichts-Sekretär.

25 von dem Busſche-Ippenburg, Frhr. von.
Degen, Dr. theol., Seminar-Direktor und Domkapitular
Dencker, Dr., Profeſſor.
Dieckmann, Dr., Profeſſor.
Donn er berg, Hugo, Kaufmann.

30 Drönewolf, Diplomingenieur.
Dütting, Karl, Kaufmann.



Egert, Seminarlehrer.
Elſtermann, Buchdruckereibeſitzer.
Engelen, Amtsgerichtsrat.

35 Fink, Dr., Kgl. Archivrat.
Frank sm ann, Domkapitular.
Fricke, H., Kaufmann.
Fromm, Redakteur.
Glogau, Verwaltungsgerichtsdirektor.

40 Go er in g, Landgerichtsrat a. D.
Gosling, Hermann, Kaufmann.
Gosling, Rudolf, Kaufmann.
Grote, Peter, Kaufmann.
Groth a us, Dr., Sanitätsrat.

45 Gruner, Ed., Buchdruckereibeſitzer.
Grüneklee, Amtsgerichtsrat.
Grupe, Lehrer.
Guſe, Architekt.
Hacke, Bauinſpektor a. D.

50 H am m er ſe n, Rechtsanwalt.
Harling, Domkapitular und Generalvikar.
Heilmann, F., Kaufmann.
Heinecke, Amtsgerichtsrat.
Hell, Brauereidirektor.

55 Henrici, Witwe.
Heuſchkel, Paſtor em.
Hilken kamp, Fabrikant.
Hoberg, Weinhändler.
Hoff me y er, Oberlehrer.

60 Hollander, Dr., Profeſſor.
Holſtein, F. B., Goldarbeiter.
HU es m ann, Rentner.
v. Hugo, Hauptmann a. D.
Jellinghaus, Dr., Realſchuldirektor a. D.

65 Jonſcher, Buchhändler.
Iſermeyer, Dr., Geh. Sanitätsrat.
Keller sm ann, Alfr., Dr. med.
Keller sm ann, Ferdinand, Kaufmann.
Keller sm ann, Franz, Dr. med.

70 Kemper, Rentner.
Kennepohl, Profeſſor.
Klatte, Paſtor em.



VI

Knappe, Dr., Profeſſor.
Knoke, Dr. Geheimer Studienrat Profeſſor, Direktor des

Ratsgymnaſiums.

75 K ohſtall, Rektor, Schinkel.
Kriege, Paſtor em.
Kromſchröder, Fritz, Fabrikant.
Kromſchröder, Otto, Geh. Kommerzienrat.
Langen berg, Dr., Oberlehrer.

80 L angerfeldt, Amtsgerichtsrat.
Lehm an n, Fr., Stadtbaurat.
L in dem ann, Dr., Direktor der Handelsſchule.
Lohmeyer, Geiſtlicher Rat, Regens des Prieſterſeminars,
Monsignore, päpſtlicher Geheimkämmerer.

Ludewig, C., Bankdirektor.
85 Lu eg, Hans, Glasmaler.
Lüer, Rud., Kaufmann.
Majewski, Guſt., Architekt.
M a s baum, Th., Lehrer.
Me in der s, Buchhändler.

90 Meyer, Aug. Ludwig, Bibliothekar.
Middendorff, Holzhändler.
Möller, Generalmajor 3. D.
Möllmann, Apotheker.
M ü ller, Domkapitular und Domdechant.

95 Nülle, Johannes, Gutsbeſitzer.
Oſterhaus, Rektor.
Oſt m an v. d. Le ye, Freiherr, Regierungsrat.
Paal, Al., Druckereibeſitzer.
Pagenſtecher, Alfred, Fabrikant.

100 Philipps, Pfarrdechant an St. Johann.
Piep me y er, Kaufmann.
Pöttering, Rektor.
Pohlmann, Prälat, Domkapitular.
Pröbſting, Profeſſor. \

105 R an i ſch, Dr., Profeſſor.
Reichenbächer, Dr., Profeſſor.
Re im erde s, Stadtſyndikus.
R hot ert, Domkapitular.
R ie dem an n, Präſes des Knaben-Konvikts.

110 Ringelmann, Kaufmann.
R in kel, Gymnaſiallehrer.



VII

Riß m ü ller, Dr., Oberbürgermeiſter.
Rodewald, Dr., Profeſſor.
Röhrs, Mittelſchullehrer.

115 Rolffs, Paſtor, Lic.
Ruhe, Dr., Gymnaſial-Direktor
Schirm eyer, Dr., Oberlehrer.
Schmidt, Dr., Oberlehrer.
Schneider, Dr., Sanitätsrat, Direktor der Prov.-Heil- und

Pflegeanſtalt.

1
2
0 Schoeller, Frau Agnes.

Schulten, Dr., Kand. d
.

höh. Schulamts.
Schwedt m ann, Volksbureau-Sekretär.
Seling Bildhauer.
Seling, Dr., Domvikar.

125 Stolcke, K., Bankdirektor.
Stüve, Dr., Landgerichtsrat.
Tebben hoff, Lehrer.
ter Meulen, Dr., Landgerichtsrat.
Thiele, Regierungsſekretär.

1
8
0 Thies, Buchbindermeiſter.

Thörner, Dr., Chemiker.
Thor, R., Architekt.
Tiemann, Profeſſor.
Tiemann, Dr. med.

185 Tismer, Schulrat und Kgl. Seminardirektor.
Ton berge, geiſtl. Rektor.
Trembur, Dr., Kreisarzt.
Urſulin er innen, Oberlyzeum der.
Uthoff, Dr., Profeſſor.

1
4
0 Vaegler, Buchhändler.

Vehling, Steuerſekretär.
Ve 3 in, Geh. Juſtizrat.
Vollmer, Buchbindermeiſter.
Waldmann, Wilh., Rentner.

1
4
5 Warlimont, Buchhändler.

Weidner, Superintendent.
Wellenkamp, Juſtizrat.
Wilkien s

,

Senator.
Wunſch, Buchhändler.

" Wurm , Dr. Betriebsdirektor des Eiſen- und Stahlwerks.
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155

16()

180

185

Zeiske, Rechnungsrat.
Ziller, Dr. Profeſſor.

2. Im Kreiſe Berſenbrück.
Altemüller, Lehrer, Wehdel b. Badbergen.
v. Bar, Erblanddroſt, Barenaue.
Bellerſen, Kaplan, Ankum.
Berning, Paſtor, Malgarten. -
Bindel, Dr., Profeſſor, Realgymnaſialdirektor a. D

.,

Quakenbrück.

Dürfeld, Georg, Landwirt, Menslage.
Dürfeld, Herm., Landwirt, Kl. Mimmelage.
Ebeling, Dr., Sanitätsrat, Badbergen.
Eickhorſt - L in dem ann, Herm, Hofbeſitzer, Menslage.
Fiſſe - Niewedde, Hofbeſitzer, Kalkrieſe.
Friedrich, Rechnungsrat, Senator, Quakenbrück.
Frommeyer, Herm, Bramſche.
Ge er s

,

Paſtor, Fürſtenau.
Hard ebeck, Goldarbeiter, Ankum.
Hart ke, Bürgermeiſter, Fürſtenau.
Hellen, Paſtor, Berſenbrück.
Hocke me y er, Paſtor, Menslage.
Jütte, A., Kaufmann, Bramſche.
Kaune, Superintendent, Bramſche.
Knille, Hofbeſitzer, Kalkrieſe.Krull, Paſtor, Ankum.
Men ke, H., Kaufmann, Alfhauſen.

M itt weg, Fräulein Marie, Haus Lonne bei Fürſtenau.
Nieberg, Dr., Arzt, Dalvers bei Berge.
Oſterhorn, Rektor, Bramſche.
Quakenbrück, Magiſtrat.
Schen ke, Gemeindevorſteher, Berge.

v
. Schorlemer - Schlichthorſt, Clemens, Frhr., Ritt

meiſter der Reſerve und Rittergutsbeſitzer.
Volksbildungs-Verein Bramſche.
Vorn holt, Dechant, Neuenkirchen.
Wömp e n er, Lehrer, Fürſtenau.
Zur Horſt, Hofbeſitzer, Epe bei Bramſche.

3
. Im Kreiſe Iburg.

Bauer, Amtsgerichtsrat, Iburg.
Bauer, Dr., Badearzt, Rothenfelde.



Engeljohann, Rektor, Diſſen.

190

195

200

205

210

220

Hartmann, Gutsbeſitzer, Hilter.
Heiſe, Paſtor prim., Diſſen.
Kanzler, Dr., Sanitätsrat und Badearzt, Rothenfelde.
K eisker, Hofbeſitzer, Aſchendorf bei Rothenfelde.
M au er s berg, Dr., Paſtor, Bad Rothenfelde.
Middendorff, Paſtor, Glane bei Iburg.
Rohlf es, Kantor, Rothenfelde.
Schmitz, Dechant, Glandorf.
T appe horn, Paſtor, Hagen.
T h im me, Lic., Paſtor, Iburg.
Vull gr a ff, Lehrer, Iburg.

4. Im Kreiſe Melle.
Boden heim, Amtsgerichtsrat, Melle.
Bölſing, Paſtor, Oldendorf.
Ebermeyer, Apotheker, Melle.
Engelbert, H., Rendant, Wellingholzhauſen.
Heilm ann, Dr., Medizinalrat, Melle.
Hunt em ann, Kantor, Oldendorf.
Kellermeyer, W., Melle.
Ob er nüv emann, Hofbeſitzer, Wellingholzhauſen.
Olth a us, Paſtor, Gesmold.
v. Peſtel, Kammerherr, Landrat, Bruche bei Melle.
Reinhard, Amtsgerichtsrat, Melle.
Schreiber, Apotheker, Melle.
Selige, Buchhändler, Melle.
Starcke, C., Kaufmann, Melle.
Starcke, Ernſt, Melle.
Sudfeldt, Walter, Melle.
5 Titgemeyer, Aug., Melle.
Vincke, Freiherr, Landrat a. D., Oſtenwalde.

5. Im Kreiſe Osnabrück, Land.
Brockſchmidt, Paſtor, Schledehauſen.
Buſſe, Hauptlehrer, Schledehauſen.
Claus, Lehrer, Werſche bei Wiſſingen.
Dreyer, Paſtor, Rulle.
Hollmann, Lehrer, Achelriede.
Hüggelmeyer, Julius, Oekonomierat, Hüggelhof.
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K iſt in g, Lehrer, Jcker bei Belm.
v. Korff, Freiherr, Sutthauſen.

225 Lange, Lehrer, Schledehauſen.
Ledebur, G., Rittmeiſter d. L., Haus Brandenburg bei

Biſſendorf.
Meyer, R., Paſtor, Achelriede.
Ple iſt er, Hauptlehrer, Hasbergen.
Ro eſ e n er, Superintendent, Georgsmarienhütte.

230 v. Schele, Freiherr, Arnold, Rittergutsbeſitzer, Schelenburg.
v. Schele, Freiherr, Alfred Georg, Dr. phil., Ritterguts

beſitzer, Neuſchledehauſen.
Sperber, Paſtor, Schledehauſen.
St a hm er , E., Direktor, Georgsmarienhütte.
Völker, Dr., Pfarrer, Oſterkappeln.

235 Weſterfeld, Lehrer, Haltern bei Belm.
Wimmer, Dr., Arzt, Georgsmarienhütte.
Ziern, Lehrer, Nemden bei Wiſſingen.

6. Im Kreiſe Wittlage.

v. Bar, Frhr., Langelage.
Brüggemann, Paſtor, Hunteburg.

240 v. d. Busſche-Hünnefeld, Freiherr, Hünnefeld.
v. d. Busſche-Ippenberg, gen. v. Keſſel, Graf,

Ippenburg.

Du gend, Landrat, Wittlage.
Heinze, Paſtor, Lintorf.
Jürgenpott, Lehrer, Lintorf.

245 Krönig, Dr., Sanitätsrat, Bad Eſſen.
Mielke, Paſtor, Venne.
Rot er m ann, Paſtor, Bohmte.
Sagebiel, Paſtor prim, Bad Eſſen.
Schwer, Hauptlehrer, Venne.

7. Im Herzogtum Arenberg-Meppen
(Kreiſe Aſchendorf, Hümmling und Meppen).

250 Ahrens, Lehrer, Papenburg.
Auſtermann, Oberlehrer, Papenburg.
Behnes, Landrat, Meppen.
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Bösken, Oberlehrer, Meppen.
Brand, Paſtor, Berſſen bei Sögel.

255 Brüske, Vikar, Lorup.
Ehrens, Pfarrvikar, Papenburg-Untenende.
Eller horſt, Paſtor, Lathen.
Gattmann, Paſtor, Aſchendorf a. E.
Hupe, Dr., Oberlehrer, Papenburg.

260 Leimkühler, Kantor, Papenburg.
Penne man n, Dechaht, Bokeloh bei Meppen.
Riehemann, Dr., Gymnaſialdirektor, Meppen.
Sandkühler, Paſtor, Haren a. E.
Schlicht, Rechtsanwalt und Notar, Sögel.

265 Schulte, Dechant, Papenburg.
Spils, Rektor, Lathen a. E.
Többe, Paſtor, Vrees.
Wolb er s, H., Lehrer, Klein-Berſſen bei Sögel.

8. Im Kreiſe Grafſchaft Bentheim.
Fürſtlich Bentheim ſche Domänen kam m er in
Burgſteinfurt.

270 Barlage, Lehrer, Nordhorn.
Dieckmann, Dr., Arzt, Schüttorf.
Krabbe, Bürgermeiſter, Bentheim.
Kreislehrer -Bibliothek der Obergrafſchaft
Bentheim (Lehrer Weduw en in Bentheim).

Kriege, Landrat, Geh. Reg.-Rat, Bentheim.
275 Menſe, Dechant, Bentheim.

9. Im Kreiſe Lingen.
Ding man n, Paſtor, Schapen.
Kreislehrer bibliothek des Inſpektion sb e -
zirks Lingen I (Hauptlehrer Stevens Lingen).

Li et e me y er, Paſtor, Thuine.
Lögermann, Lehrer, Meſſingen bei Beeſten.

280 Meyer, Baurat, Lingen.
Scheiermann, Dechant, Lingen.
Sie vers, Kaplan, Rektor an der Handelsſchule, Schapen.
Thien, Paſtor, Schepsdorf bei Lingen. -

Tiesmeyer, Hauptlehrer, Emsbüren.
285 v. Twickel, Freiherr, Stovern bei Salzbergen.
Völker, Paſtor, Bawinkel.
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B. Mitglieder außerhalb des Regierungsbezirks.

A beken, Hans, Amtsrichter, Polle a. d. Weſer.
An driano, Hauptmann, Kreuznach. -

v. Beeſten, Heinr. Alex, Dr., Arzt, Scherfede i. W.
290 Berger, Regierungsrat, Wiesbaden.
B er lag e, Dr., Dompropſt, Köln.
Bibliothek, öffentliche, Oldenburg.
Bode, Hauptmann, Metz.
Böcker, Dr., Damme. *

295 Br an di, Dr., Profeſſor, Göttingen.
Delbrück, Bankier, Berlin, Mauerſtr. 61/62.
Die ckh aus, Geometer, Cloppenburg.
v. D in cklag e, Freiherr, Regierungs-Rat, Bromberg.
Droop, Landrichter, Aachen.

300 Engelhard, Paſtor, Hamburg, Bullenhuſerdamm 35.

v. Fetter, General der Infanterie, Berlin W., Nürnberger
ſtraße 40.

Franke, Dr., Profeſſor, Gymnaſialdirektor, Verden a. d. A.
Freſſel, Dr., Oberlehrer, Düſſeldorf.
Fuhrmann, Ober-Reg.-Rat, Minden.

305 v. Fumetti, Amtsrichter, Lüneburg.
Gärtner, Rechtsanwalt und Notar, Seehauſen, Altmarkt.
Gosling, Landrat, Weener.
Graff, Kammergerichtsreferendar, Berlin W. 62, Luther

ſtraße 45.
Griſar, Dr., Geh. Regierungs- und Medizinalrat, Coblenz.

310 Große - Heitmeyer, Rektor, Hofgeismar.
Großkopf, Dr. med., Hals-, Naſen- und Ohren-Arzt,

Herford, Alter Markt 3.
v. Gruner, Juſtus, Rentner, Berlin NW. 23, Klopſtockſtr. 2.
v. Gülich, Alfred, Ober-Leutnant im Niederſächſiſchen Feld



_XIII
Artillerie-Regiment Nr. 46 (Kdrt. zur Kriegsakademie,

Berlin W 50, Pragerſtraße 13).
Gymnaſium, Vechta.

315 Haus- und Zentralarchiv, Oldenburg im Großh.
Heu er, Paſtor, Strycklingen bei Ramsloh in Oldenburg
Hilt er Rº

t ann, Juſtizrat, Oſterrode am Harz.

v
. Hugo, Landgerichtsdirektor, Limburg (Lahn).

Jäger, Dr., Gymnaſialdirektor, Duderſtadt.
320 Jänecke, Dr. ing. e

t phil., Kgl. Regierungsbaumeiſter,

Pr. Stargard.
Joſt es, Dr., Profeſſor, Münſter i. W.
Kei sker, Dr., Oberlehrer, Siegen, Häuslingſtr. 31.
Kemper, Rektor, Lengerich i. W.
Kernkamp, Edam (Holland).

325 Klingholz, Oberförſter, Flörsbach, Kr. Gelnhauſen.
Klußmann, Bürgermeiſter, Geeſtemünde.
Köſter, Paſtor, Lübeck.
Kreyenburg, Oberamtsrichter a

. D., Münſter i. W.
Kriege, Rudolf, Kaufmann, Lienen.

330 Kruſch, Dr., Geh. Archivrat, Archiv-Direktor, Hannover.
Kurlbaum, Regierungs- und Forſtrat, Kaſſel (Heſſen).
Ledebur, Amtsgerichtsrat, Hildesheim.

v
. Ledebur, Wilh., Frhr., Königl. Kammerherr, Erbmar

ſchall, Landrat, Crollage, Kr. Lübbecke.

v
. Leng er ke, Hauptmann, Stettin, Karkutſchſtr. 1
.

335 v
. Lieber m an n
,

Oberpräſidialrat, Danzig.

L ü r ding, Fabrikdirektor, Hohenlimburg.
Meyer, Frl. Adele, Bückeburg, Lülingſtr. 11.
Meyer, K., Profeſſor, Hildesheim.
Meyer, Th., Superintendent, Bockenem.

340 M ü ller, Baugewerkſchuldirektor, Hildesheim.
Münſter, Graf zu, Rittergut Linz i. Sa., Poſt Ortrand.
Niedermeyer, Rechtsanwalt und Notar, Uelzen.

v
. P a tow, Regierungsrat, Rittergut Mallenchen, Kr. Kalau.

Poll, O., Fabrikbeſitzer, Braunſchweig, Cellerſtraße 80.
345 Quirll, Profeſſor a

n

der techn. Hochſchule, Aachen.
Regula, Dr., Paſtor em., Göttingen, Wilh. Weberſtr. 10.
Reibſtein, Dr., Archivaſſiſtent, Breslau.
Rohde, Prof., Dr., Sonnenberg-Wiesbaden, Bergſtr. 2.

Roth er t
, Paſtor, Soeſt.
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350 Runge, Dr., Oberbibliothekar, Göttingen,
v. Schm iſ in g-Kerſſenbrock, Graf, Haus Brinke bei

Borgholzhauſen.

v. Schön a ich - Carol a th, Prinz, Regierungsrat, Wies
baden.

Schultze, Baurat, Charlottenburg, Schillerſtr. 105.
Schuhmacher, Dr., Profeſſor, Aurich.

8öö Snetlage, Ernſt, Berlin NW., Lübeckerſtraße 26.
Staatsarchiv, Hannover.
Staatsarchiv, Münſter i. W.
Stahm er, R., Fabrikdirektor, Karlsruhe.
Storck, Regierungs- und Baurat, Münſter i. W., Wolbecker

ſtraße 44 I.
360 Stroetmann, Pfarrer, Berge (Hannover).
Struckmann, Dr., Oberbürgermeiſter, Hildesheim.
Struckmann, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrat,
Berlin, Landgrafenſtr. 15.

Struckmann, Dr., Geh. Regierungsrat, Berlin W. 30,
Roſenheimerſtr. 24.

Struckmann, Königl. Oberförſter, Oberförſterei Ibenhorſt,
Poſt Ackmeniſchken, Kr. Heydekrug.

365 Stüve, Oberſt, Itzehoe.
Sudhoe lt er, Dr. med., Medizinalrat, Minden.
Thor ade, Regierungsrat, Bankdirektor, Saarbrücken.
Timpe, Dr., Oberlehrer, Schneidemühl.
Univerſitäts-Bibliothek, Kgl., Münſter i. W.

370 Veh ſlage, Dr., Oberlehrer, Klausthal i. H.
Velt man, Dr., Geh. Archivrat, Staatsarchivar a. D., Wetzlar.
Vorn he cke, B., Versmold.
v. Wangen heim - W a a ke, Freiherr, Eldenburg bei

Lenzen a. Elbe.
Weſterkamp, Dr., Geh. Juſtizrat, Marburg.

375 W ie wel, Poſtinſpektor, Neuſtadt i. Oberſchleſ.
Willoh, Strafanſtaltsgeiſtlicher, Vechta.
Wöbking, Paſtor, Bücken bei Hoya.
Wr a sm an n, Berlin 50, Rankeſtr. 22.
Zu horn, Amtsgerichtsrat, Warendorf.
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Zur Unterſtützung der Vereinszwecke haben ſi
ch durch

Bewilligung von Beiträgen bereit erklärt:

380 Direktorium der Kgl. Staatsarchive.
Provinzialverband von Hannover.

3 8 5

Herzoglich Ar e n bergiſche Domänen kammer

zu Düſſeldorf, Kloſterſtraße 23.

Fürſtlich Bentheim ſche Domänen kam m er zu

Burgſteinfurt.

Kreis Aſchendorf.
385 Kreis Grafſchaft Bentheim.

390

395

Kreis Berſenbrück.
Kreis Hümmling.
Kreis Iburg.
Kreis Lingen.
Kreis Melle.
Kreis Meppen.
Kreis Osnabrück (Land).
Kreis Wittlage.
Stadt Bramſche.
Stadt Lingen.
Stadt Osnabrück.



Satzungen
des

Vereins für Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26. Auguſt 1847.

§ 1.
Zweck des Vereins iſ

t Forſchung im Gebiete der Osna -

brück ’ſchen Geſchichte.

Unter Osnabrück'ſcher Geſchichte wird nicht nur die
Geſchichte derjenigen Länderteile verſtanden, welche jetzt zum
Regierungs-Bezirke gehören, ſondern auch derjenigen, welche
ehemals das Fürſtentum und den geiſtlichen Sprengel
Osnabrück bildeten.

§ 3.

Zur Geſchichte wird gerechnet:

1
.

Geſchichte der Ereigniſſe, Chronik des Landes,
Genealogie adeliger Geſchlechter;

. der Verfaſſung;

des Bildungsganges;

der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens,

naturhiſtoriſche Forſchungen.

§ 4.

Zur Erreichung dieſes Zweckes dienen:

1
.

Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen der
Vereinsmitglieder, deren Ort und Zeit durch den Vor
ſtand des Vereins feſtgeſetzt und den Mitgliedern
zeitig bekannt gemacht werden ſoll.

2
. Als äußeres Organ des Vereins dient eine Zeit

ſchrift, welche durch den Vorſtand des Vereins
herausgegeben wird.
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§ 5.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Mark; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift er
hoben.

§ 6.
Der Beitritt zum Verein wird ſchriftlich erklärt.

§ 7.
Beſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen

Verſammlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Er
ſchienenen gefaßt; Wahlen finden nach relativer Stimmen
mehrheit ſtatt.

§ 8.
Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten, einem

Vizepräſidenten, einem Sekretär und einem Rech
nungsführer, welche alljährlich von neuem gewählt
werden.

§ 9.
Der Vorſtand beſorgt die Herausgabe der Vereinszeit

ſchrift; er kann zur Unterſtützung in dieſem Geſchäfte ſich
andere Mitglieder des Vereins beiordnen.

§ 10.
Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden, und verliert der
Austretende ſeinen Anteil an dem Vereinsvermögen.

§ 11.
Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

der Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen.



Vorſchriften
für die

Benutzung der Pereins - Bibliothek.

1. Das Bibliothekszimmer des Vereins (im Erdgeſchoß des Rats
gymnaſiums) iſ

t

für die Mitglieder Sonnabends von 12–1 Uhr
geöffnet. In beſonderen Fällen kann auch die Ausgabe von Büchern
Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 11°4 bis

12° Uhr im Leſezimmer der Gymnaſialbibliothek ſtattfinden. Während

der Ferien iſ
t

die Bibliothek geſchloſſen.

2
. Die Ausgabe erfolgt nur gegen Schein. Zum Zweck ſchrift

licher Beſtellung werden Formulare den Mitgliedern durch den Biblio
thekar, z. Zt. Profeſſor Dr. Brunk, auf Wunſch ausgehändigt.
Auswärtigen Mitgliedern können auf ihre Koſten und Gefahr Bücher

durch die Poſt zugeſtellt werden.

3
. Die Benutzungsfriſt ſoll im allgemeinen 2 Monate nicht

überſchreiten. Nach Ablauf dieſer Friſt muß der Entleiher gewär
tigen, daß die Bücher eingefordert werden.

4
. Die Rückgabe der Bücher durch Mittelsperſonen, bezw. Rück

ſendung durch d
ie Poſt geſchieht auf Gefahr des Entleihers.

Osnabrück, im Juni 1914.

Der Vorſtand des Vereins für Geſchichteund Landeskunde.

Dr. Knoke.



I.

Beiträge zur heimatlichen Altertumskunde
von Osnabrück.
Von Dr. F. Knoke.

DAwÄer Verein hat ſich von jeher d
ie Aufgabe geſtellt,

wedew den Darbietungen aus den mittelalterlichen und

weweren Zeiten auch die vorgeſchichtliche und frühgeſchicht

WAche Vergangenheit unſerer Heimat der wiſſenſchaftlichen
Tätigkeit zu unterziehen. Wäre e

s anders, ſo dürften wir
uns ja auch nicht ſchlechthin einen Verein für Geſchichte und
Landeskunde von Osnabrück nennen. Und in der Tat

haben von den erſten Jahrgängen a
n

die verſchiedenſten

Aufſätze – zumteil wertvollen Inhalts – über jene Zeiten
in unſeren Mitteilungen Platz gefunden.
Wenn ſich dieſe Unterſuchungen regelmäßig auf be

ſtimmte Denkmäler, Zuſtände und Begebenheiten des

Altertums bezogen, ſo war das bei der Beſchränktheit unſe
rer Kenntniſſe durchaus verſtändlich. Nachdem indeſſen

in den jüngſten Zeiten die Forſchungen des Spatens ſo be
deutende Ergebniſſe erzielt haben, dürfte e

s a
n

der Zeit
ſein, nunmehr einmal den Verſuch zu machen, einen Ueber
blick über das auf dem bezeichneten Gebiet bisher Erreichte
Den Leſern unſerer Zeitſchrift darzubieten.
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 1
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Freilich muß dabei betont werden, daß es ſich hier vor
läufig nur um einen Verſuch handeln kann; denn wenn es
je eine Wiſſenſchaft gegeben hat, die vielfach mit Vermu
tungen ſich begnügen muß, ſo iſ

t

e
s

die Wiſſenſchaft der
Vorgeſchichte wie der Frühgeſchichte. Das kann uns aber
doch nicht hindern, Umſchau zu halten und zu den behan

delten Fragen, wenn auch mit Vorſicht, uns zu äußern.

Auch wird e
s

ſich bei dieſer Prüfung zeigen, daß doch nicht
alles Hypotheſe iſt, ſondern daß die Forſchung wirklich auch

d
a geſicherte Ergebniſſe erzielt hat, wo man e
s

noch vor
wenigen Jahren kaum erhoffen durfte.

Nun fordert aber das, was aus alter Zeit die Heimat
bietet, unſern Wiſſenstrieb geradezu heraus. Denn e

s gibt

wohl wenige Gegenden unſeres Vaterlandes, die ſo reich an
Erinnerungen der Vorzeit ſind der Art, daß ſi

e das for
ſchende Auge bis zu den älteſten Spuren menſchlicher
Tätigkeit zurückgeleiten.

Freilich einen Neandertaler oder einen Vertreter des
Aurignacien haben wir bei uns noch nicht gefunden.

Aber Ueberbleibſel vorweltlicher Pflanzen und Tiere ſind
doch mehrfach aus dem Schoße der Erde, aus den Mooren

und Seen unſerer Heimat a
n

das Tageslicht gekommen,

wie die Sammlungen unſerer Muſeen dartun. Auch aus

der älteren Steinzeit liegen manche Hinterlaſſenſchaften in

abgeſpliſſenen Feuerſteinen vor.

Beſonders reich iſ
t jedoch unſere Gegend an Denk

m älern der iüngeren Steinzeit. Man braucht
nur die Zuſammenſtellung nachzuleſen, die in dem Werke
von Müller-Reimers!) gegeben iſt, und man muß ſtaunen,

welche Fülle von Auffindungen aus jenem Zeitalter dort
verzeichnet iſ

t. Ja für die m egalithiſchen Grä

') Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer der Provinz Han
nover. Hannover 1893.
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ber iſt unſere Heimat gerade zu der klaſ
ſiſche Boden.
Dicht vor den Toren unſerer Stadt gewahren wir be

reits im Hone die berühmten Karlſteine, die vor längerer

Zeit durch Zacharias Goeze, dann wieder im 3. Bande un
ſerer Mitteilungen eine Beſchreibung erfahren haben. Ne
ben den Karlſteinen hat es ſogar früher noch ein zweites

Steindenkmal gegeben.

Auf der entgegengeſetzten Seite der Stadt befindet ſich
das ſchöne Steingrab zu Greteſch, das ebenfalls früher nicht

das einzige an dieſer Stelle war, ſowie in dem benachbarten
Schinkel die ſogenannten Düwelſteine. Alle dieſe Denk
mäler beſtehen aus mächtigen Steinblöcken, von denen die

einen aufrecht in Reihen nebeneinandergeſtellt ſind, während

die anderen als Deckplatten dieſe überdachen. Hin und
wieder waren die Denkmäler noch von Steinkreiſen um
geben. Die Gräber ſind maſſive Bauten, deren Inſaſſen,

die unverbrannten Reſte der Verſtorbenen, dort gebettet

wurden. Häufig waren die Totenhäuſer mit mehreren
Kammern ausgeſtattet, ſodaß ſi

e

durch fortgeſetzte Beſtattun
gen für längere Zeit benutzt werden konnten. Vermutlich
waren e

s Erbbegräbniſſe angeſehener Geſchlechter.

Viele von dieſen Zeugen der Vergangenheit ſind im

Laufe der Zeiten ſchlechterdings vernichtet worden; waren

doch die ſchönen Steine ein geſchätztes Mittel für die An
legung von feſten Straßen. Aber auch der wiſſenſchaftliche

Eifer oder auch die Neugierde haben dazu beigetragen, die
Gräber zu vernichten. So befand ſich früher noch ein
Steingrab in der Nähe der Natruper Straße, ein anderes

in Nahne; ſelbſt auf dem Johanniskirchhof hat vor Zeiten

eins geſtanden.

Eine Menge anderer Denkmäler befand ſich in weiterer
Umgegend Osnabrücks; kam doch ihren Erbauern die große

1.
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Zahl der erratiſchen Blöcke, die einſt das Eis in unſere
Gegend ſchob, zu ſtatten, und ſo iſ

t

denn das, was trotz der

vielen Zerſtörungen noch vorhanden iſt, in hohem Grade
geeignet, unſere Bewunderung zu erregen.

Schon auf dem Wege von Greteſch nach Belm kommen

wir abermals an einem megalithiſchen Bau vorbei; weiterhin
lagen früher bei Jeggen zwei, ſowie unweit Schledehauſen

drei. Dann wieder gab e
s drei bei Rulle und eins bei

Oeſtringen. Im Vehrter Bruche zeigt man noch jetzt des
Teufels Backtrog ſowie des Teufels Backofen, ferner die
ſogenannten Schlupſteine bei Haltern, neben denen ehemals

noch ein zweites Steingrab ſichtbar war.

Während die Gegend ſüdlich von Jburg nur mit einem
megalithiſchen Grabmale ausgezeichnet war, häufen ſich die

Denkmäler nördlich des Osnabrücker Berglandes. So be

fanden ſich einſt bei Krevinghauſen ſieben, die alle jetzt

verſchwunden ſind, bei Felſen waren e
s drei, von denen

eins wenigſtens noch zu ſehen iſt. Dann folgen drei bei
Darpvenne, darunter eins mit trefflicher Erhaltung.

Mit den ſogenannten Horſtſteinen bei Engter betreten
wir bereits den Kreis Berſenbrück, der nicht minder durch

die große Zahl der Steindenkmäler ausgezeichnet iſ
t. Von

den vielen Gräbern bei Ueffeln ſind noch drei vorhanden,

bei Hekeſe liegt das größte des ganzen Hannoverlandes,

das eine Länge von 8
8

m und eine Breite von 6 m auf
weiſt. Im Gegenſatz zu den vielen zerſtörten Denkmälern

hat ſich ferner eins in der Gemeinde Bockraden und eins

in Reſtrup erhalten. Bedauernswert iſt e
s,

daß die früher

ſo berühmten Denkmäler auf dem ſogenannten Giersfelde

b
e
i

Ankum ſtark verwüſtet ſind. Sie ſollen einſt aus 379
Granitblöcken beſtanden haben.

Beſonders reich a
n

ſolchen alten Gräbern war der
Hümmling. E

s

ſind mehr als achtzig für dieſe Gegend
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nachgewieſen; natürlich ſind auch hier die meiſten gegen

wärtig verſchwunden. Aber auch jetzt noch erregen manche

die Bewunderung der Beſchauer, ſo die von Groß-Berſſen

und Herſſum. Auch das ſogenante Grab des Königs Surbold
bei Börger hat eine gewiſſe Berühmtheit erlangt. Dasſelbe

iſ
t

im 13. Bande unſerer Mitteilungen beſchrieben worden.

Nur ſpärlich ſind dagegen die Ueberreſte der Stein
denkmäler im Kreiſe Meppen. Im Kreiſe Aſchendorf ver
ſchwinden ſi

e vollends, wie auch in Oſtfriesland nur ſelten

ſolche angetroffen werden. Auch die des Kreiſes Bentheim

ſind gegenwärtig nicht mehr vorhanden.

Zahlreicher ſind ſi
e dagegen wieder im Kreiſe Lingen.

Auch hier ſind wenigſtens 30 feſtgeſtellt worden. Nament
lich iſ

t

das in der ſogenannten Kunkenvenne bei Thuine,

das im 16. Bande der Mitteilungen beſchrieben worden iſt,

ſehr bekannt geworden. Bemerkenswert war ein doppelter

Steinkreis, von dem e
s einſt umgeben war.

Auch unterirdiſche Steingräber wurden an
gelegt. Ein ſolches wurde z. B

.

von mir bei Hilter auf
gedeckt. Es muß von nicht unbedeutendem Umfange ge

weſen ſein, war aber bei Anlage eines Weges, der darüber
hingeführt wurde, bereits arg verwüſtet worden. Hier be
ſtanden die Gräber, die zum Teil über einander angelegt
wurden, aus Steinplatten, die aus den benachbarten Ber
gen gebrochen worden waren. Eine genauere Beſchreibung

der Grabſtätte ſamt den Funden befindet ſich im 28. Bande

der Mitteilungen.

Faßt man alles dies zuſammen, ſo erhält man aller
dings die Vorſtellung, daß hier ein Volk ſeine Spuren hin
terlaſſen hat, das unſerer vollen Beachtung wert iſt. Wer

waren die Erbauer jener megalithiſchen Denkmäler? Um
dieſer Frage näherzutreten, muß zunächſt beachtet werden,

daß die beſchriebenen Bauten auf ganz beſtimmte
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Gegen den beſchränkt ſind. Man findet ſi
e
,

abge

ſehen von den weſtlichen Teilen unſerer Provinz, in denen
ſi
e bereits nachgewieſen wurden, auch weiter im nördlichen

und öſtlichen Hannover wie in Oldenburg, auch ſüdlich

unſerer Heimat bis nach Weſtfalen hinein, obwohl hier nur
vereinzelt; in größeren Maſſen dagegen wieder auf der jüti

ſchen Halbinſel, auf den frieſiſchen und däniſchen Inſeln,

ſowie im ſüdlichen Schweden, während ſi
e im mittleren

und nördlichen Schweden ganz, in Norwegen faſt gänzlich

fehlen. Dagegen kommen ſi
e wieder a
n

der deutſchen Oſt

ſeeküſte entlang vor bis nach Pommern hinein, ebenſo ſüd

lich davon im Binnenlande, hier indeſſen in der Richtung

von Weſten nach Oſten ſich allmählich verringernd. Dies

trifft namentlich für die Provinz Brandenburg zu, wäh
rend ſi

e in der Provinz Sachſen über Anhalt hinaus bis
nach Thüringen wie auch in Heſſen, neuerdings ſelbſt in

der Wetterau wieder nachgewieſen worden ſind.
Dagegen fehlen die megalithiſchen Gräber in Süddeutſch

land vollſtändig. Anderſeits kommen ſi
e außerhalb des be

zeichneten Verbreitungsgebiets auf der holländiſchen Geeſt
vor, ferner a

n

der atlantiſchen Küſte hin bis zur pyrenäiſchen

Halbinſel, auch im nördlichen Afrika, ja ſelbſt in Vorderaſien.
Es liegt auf der Hand, daß alle dieſe über ſo weite

Räume verteilten Gegenſtände nicht die Hinterlaſſenſchaft

eines einzelnen Volkes ſein können. Es muß vielmehr
angenommen werden, daß ihre örtliche Verbreitung durch

den Verkehr, der in megalithiſcher Zeit ſicher ſchon vor
handen war, vermittelt wurde. Es fragt ſich nur, welches
Volk der eigentliche Träger dieſer Kultur geweſen iſ

t

oder

von wo dieſelbe ihren Ausgang hatte.

Früher nahm man vielfach an, daß die megalithiſche

Kultur und insbeſondere die Sitte, Grabmäler aus Stein
blöcken zu errichten, aus dem Orient ſtamme. E
s
iſ
t

aber
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nachgewieſen worden, daß gerade die Gegenden des nord
weſtlichen Europa die älteſten Denkmäler aufzuweiſen

haben. 1) Von hier muß alſo dieſe Sitte der Beſtattung

ausgegangen ſein.

Es war jedenfalls ein Volk von fortgeſchritte -
ner Kultur, das beweiſt ſchon die Pietät, die man
den Verſtorbenen er wie s. Zwar war die Toten
beſtattung, auch mit Beigaben, an ſich nichts Neues. Sie
kommt vielmehr bereits im paläolithiſchen Zeitalter vor,

wie der Fund des homo Aurigniacensis Hauscri beweiſt.
Den Megalithikern aber ſchwebte doch offenbar in noch be
wußterem Sinne der Glaube an ein Fortleben des Men
ſchen nach dem Tode vor. Man erbaute daher dem Toten
ein unvergängliches Haus, als wohnte er ewig darin weiter.

Auch ſein Gedächtnis ſollte erhalten bleiben, indem ſein

Denkmal der künftigen Welt ſich weithin ſichtbar zeigte, und

als freue er ſich noch der Gaben, die ihm geſpendet wurden,

legte man ihm für die Reiſe in das Totenreich Wegezeh
rung mit ins Grab und verſah ihn mit ſolchen Gegenſtän

den, die ihm auf Erden lieb geweſen waren.

Auch geſchickt und kunſt liebend war das Volk.
Schon die Herbeiſchaffung und Hebung ſo gewaltiger Stein
maſſen ſetzt eine fortgeſchrittene Technik voraus. Zwar

Erz und Eiſen zur Anfertigung von Werkzeugen waren da
mals noch nicht bekannt. Aber erſtaunlich iſ

t

doch, mit welcher
Fertigkeit die Menſchen jener Zeit aus dem ſpröden Stein
Waffen und allerlei ſonſtige Geräte herzuſtellen wußten,

Und man muß den Geſchmack bewundern, den ſi
e zeigten

in der Formung der Gegenſtände, über den Sinn für ſtren
ges Ebenmaß. Gerade in den Gegenden unſerer megalithi

ſchen Gräber hat man aus jenen Zeiten Hämmer, Aexte,

) Koſſinna, d
ie

deutſche Vorgeſchichte eine hervorragend natio
nale Wiſſenſchaft. Mannus-Bibliothek Nr. 9 S. 7. -
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Beile vielfach von ſolcher Schönheit aufgefunden, wie ſi
e nir

gendwo ſonſt in der Welt wieder angetroffen worden ſind.
Die Geſchicklichkeit unſerer Neolithiker fand auch Verwen

dung in der Herſtellung und dem Gebrauch von Waffen
und Geräten aus Hirſchgeweih und Knochen, die nament
lich als Bohrer, als Nadeln und Pfriemen oder auch als
Angeln zur Verwendung kamen. Daß man auch Holz und
Leder in mannigfacher Weiſe zu bearbeiten verſtand, muß
angenommen werden, auch wenn ſich nichts davon erhalten
hat. Ebenſo war die Korbflechterei bekannt, worauf gewiſſe

Zierate der Gefäße hinweiſen, desgleichen die Anfertigung

von Schnüren, wie nicht nur aus den Ornamenten der
ſelben Gegenſtände, ſondern auch aus der Notwendigkeit,

die Steinwaffen an hölzernen Stielen zu befeſtigen, ge

ſchloſſen werden muß.

Ganz beſonders aber verdienen die ir den en Ge
fäße hier erwähnt zu werden. Freilich kannte man die
Drehſcheibe zu jener Zeit bei uns noch nicht; man mußte
die Gegenſtände vielmehr mit der Hand geſtalten, und der
Brand des Geſchirrs war gerade bei dem beſſeren nicht eben
feſt, obwohl es auch a

n

harten Töpfen keineswegs aus
jenen Zeiten mangelt. Was aber höchſte Anerkennung ver
dient, das iſ

t

einmal die geſchmackvolle Form der Urnen,

Schalen und Becher, ſodann aber vor allem die kunſtvolle
Ausſchmückung der Flächen mit mannigfaltigen Linien, die
teils wie Schnüre horizontal um das Gefäß herumlaufen,

teils ſenkrecht oder ſchräg zu ihnen ſtehen, teils zickzackartig

oder in Fiſchgrätenſtellung weiterlaufen.
Hergeſtellt wurden dieſe Verzierungen durch gerade

oder ſchräge Stiche, die mit einem harten Gegenſtande, -

wohl meiſt mit einem ſpitzen Knochen oder auch mit einem
Zahne in den noch weichen Ton eingedrückt wurden, und
zwar meiſt in bewundernswerter Regelmäßigkeit. Auch e
r
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zielte man ſo eine gefällige Licht- und Schattenwirkung.

Ein lebendiges Farbenſpiel erreichte man obendrein, wenn

man die Vertiefungen mit einer weißen Maſſe ausfüllte.

Dieſe Menſchen waren keineswegs Barbaren.
Vielfach freilich ſtellt man ſich die Urbevölkerung jener Zeit

lediglich als Nomaden oder Jäger vor. Daß Jagd und

Viehzucht bei ihnen eine große Rolle ſpielte, darf man zu
geben; auch Fiſche wußte man, wie der Fund von Angeln

beweiſt, zu fangen. Aber daß ſi
e regelmäßig unſtet im Lande

umhergezogen ſeien, gegen dieſe Annahme ſpricht ſchon die

große Zahl der megalithiſchen Gräber mit ihren Nachbe

ſtattungen in beſtimmten Gegenden, und gerade in ſolchen,

die wie der Hümmling am wenigſten zur Viehweide ſich

eignen mußten. Auch verboten ſchon ein ſolches Umher

wandern die klimatiſchen Verhältniſſe, die vielmehr die Be
völkerung dazu nötigte, während des Sommers Vorräte

für den Winter einzuſammeln; denn zu dieſer Jahreszeit

gibt es bei uns keine Weide. Das ſetzt aber ein Ver
harren der Bevölkerung an den ſelben Wohn
ort en vor aus. Auch hat man die Spuren feſter
An ſie de lung aus neolithiſchen Zeiten, wenn auch nicht
gerade bei uns, ſo doch anderswo in Pfoſtenlöchern und

ſonſtigen Merkmalen wieder aufgefunden. Ebenſo reichen

die Anlagen von feſten Burgen in die neolithiſche Zeit
zurück, wenn auch ſolche wieder in unſerer näheren Umge

bung nicht mehr nachzuweiſen ſind. Aber der Steinwall

der Düſſelburg bei Leeſe unweit Loccum mit den darin
ge

fundenen Steinwerkzeugen liegt doch immerhin nicht weit

von unſerer engeren Heimat ab. Ob die Grotenburg bei

Detmold, wo ebenfalls, und zwar ausſchließlich, Steingeräte

–aufgefunden wurden, wirklich eine künſtliche Befeſtigung

geweſen iſt, erſcheint nach den neueren Unterſuchungen wie
der zweifelhaft.
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Die Nahrung der Megalithiker lieferten nicht nur
Vieh und Wild oder Fiſche, ſondern auch das Korn. Hat
man doch mehrfach Weizen, Gerſte und Hirſe in neolithi

ſchen Gräbern nachgewieſen, während allerdings Roggen

erſt einer ſpäteren Zeit angehört. Dem entſpricht es, daß

die Menſchen jener Zeit Hund, Rind, Ziege, Schaf, Schwein,
ſogar das Pferd als Haustiere bereits beſaßen. Daß die
Megalithiker auch Ackerbauern waren, iſt
dem nach durchaus nicht zu bezweifeln.
Aber ſelbſt Handel wurde damals ſchon betrieben.

Denn nur hierdurch erklärt es ſich, daß mehrfach der Bern -
ſt ein in den beſprochenen Denkmälern angetroffen wird.
In den ſteinzeitlichen Gräbern von Hilter fand man zwiſchen
Geräten von Stein und Knochen eine durchlochte Lamelle
von Kupfer. Auch dieſe kann nur durch den Handel in

unſere Gegend gekommen ſein, während allerdings Schmuck

ſachen von Bronze, die hin und wieder unter den Funden

der megalithiſchen Gräber für unſere Gegenden nachgewie

ſen worden ſind, durch Nachbeſtattungen ſich erklären könnten.
Uebrigens weiſen nicht nur die zahlreichen Steindenk

mäler, ſondern auch die vielen Beile, Hämmer und Aexte

aus Stein, die man an den verſchiedenſten Stellen unſerer

Heimat aufgeleſen hat, darauf hin, daß die Beſiede -
lung dieſes Landes damals ziemlich dicht geweſen
ſein muß. Hat man doch ſolche Gegenſtände ſelbſt vielfach

dort gefunden, wo heute der Boden unbewohnt iſt.

Bis etwa 2000 v. Chr. haben bei uns die Menſchen
regelmäßig der Steinwerkzeuge ſich bedient. Dann aber
vollzieht ſich eine völlige Umwälzung in den Sitten der
Bevölkerung. An die Stelle der Leichen beſtat -
tu ng, die im neolithiſchen Zeitalter das Hergebrachte war,
tritt faſt ausſchließlich der Leichen brand, und man
beſtattete nunmehr regelmäßig nur noch die Aſche des Ver
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ſtorbenen oder deſſen Knochen, ſoweit ſi
e

den Brand über
dauert hatten, in Hügelgräbern oder auch im flachen Boden.
Anſtatt der ſteinernen Werkzeuge gibt es ferner jetzt vor
zugsweiſe ſolche von Bronze, d. h. aus einem Metall,
das durchſchnittlich aus 90 Teilen Kupfer und 1

0 Teilen

Zinn beſteht, obwohl auch die Steingeräte nicht völlig außer
Gebrauch kommen, wie ſi

e
ſich denn öfter auch mit Gegen

ſtänden von Bronze zuſammen vorgefunden haben, zumal

in den Gräbern, bei deren Anlage man wohl nicht gern

von der hergebrachten Sitte abwich.
Gewiß bedeutet die Einführung der Bronze einen we

ſentlichen Fortſchritt in der Entwickelung der Menſchheit.

Die Geräte wurden zweckmäßiger, insbeſondere die Waffen

handlicher und ſchärfer, der Schmuck glänzender und man
nigfaltiger.

Eine große Kunſtfertigkeit entfaltete ſich auch

in der Herſtellung dieſer Gegenſtände. Finden ſich doch auch in
unſerem Muſeum prächtige Schwerter. Kelte, Meſſer, Hals
ketten, Armbänder und ſonſtige Schmuckſachen von Bronze.

Dazu beſchränkte man ſich keineswegs auf die Anwen
dung dieſes Metalls, ſondern verſtand auch Gegenſtände

aus Gold zu verfertigen, wie der bemerkenswerte Loruper

Schatz unſeres Muſeums beweiſt. Er iſt im 17. Bande
Unſerer Mitteilungen veröffentlicht, dort jedoch irrtümlicher

weiſe der Eiſenzeit zugewieſen worden. Er iſt aber tauſend
Jahre älter. Auch die Anordnung der einzelnen Teile kann
nicht richtig ſein; dieſe würde, ſo wie ſi

e vorgenommen

worden iſt, ohne Beiſpiel ſein.

Einer beſonderen Beliebtheit erfreute ſich, wie auch dieſer
Fund beweiſt, die Spirale, mochte ſie bei Armbändern, Fin
gerringen, Heftnadeln oder ſonſt zur Anwendung gelangen.

Aber eine Tatſache erſcheint doch als höchſt auffallend.
Die ſchön verzierten Ton gefäße hören mit
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einem Male auf. An ihre Stelle tritt vielmehr unver
mittelt ganz roh geformtes, ſchmuckloſes Geſchirr. Die Ober
fläche iſ

t rauh, die Farbe ſchmutzig braun oder rot oder
grau. Auch der Brand der Gefäße iſ

t keineswegs beſſer,

im Gegenteil. Anſtatt der ſchön geſchweiften Linien wer
den doppelkoniſche Formen regelmäßig. Man braucht nur
die Urnen und Näpfe aus der Grabſtätte von Holſte bei

Salzbergen, die im 23. Bande der Mitteilungen von mir
beſchrieben worden ſind, mit den prächtigen Gefäßen zu ver
gleichen, die wir aus der megalithiſchen Zeit beſitzen, um den
Unterſchied zu erkennen. Wie erklärt ſich dieſe Erſcheinung?

Daß dasſelbe Volk ſo plötzlich ſeine ganze Kunſt und
ſeinen früheren Geſchmack verlernt haben ſollte, iſ

t

rein un
denkbar. Es muß alſo um das Jahr 2000 vor unſerer
Zeitrechnung ein Wechſel in der Bevölkerung
unſerer Heimat ein getreten ſein, und das wird
auch durch andere Wahrnehmungen beſtätigt. Denn nach

dem Aufhören der megalithiſchen Kultur tritt bei uns in

der Beſiedelung des Landes eine Leere ein. Sind die ſtein
zeitlichen Funde in unſerer Heimat maſſenhaft, ſo iſ

t das,

was aus dem bronzezeitlichen Altertum bei uns gefunden

wird, dem gegenüber ſpärlich, wenn auch die Behauptung,

daß die ältere Bronzezeit hier zu Lande überhaupt nicht

vertreten ſei, zu weit geht, wie weniger aus dem Umſtande,

daß in bronzezeitlichen Gräbern auch Steingeräte vorkommen,

wohl aber aus dem Funde einer Kupferlamelle in dem ſtein
zeitlichen Grabe bei Hilter geſchloſſen werden muß.

Jedenfalls darf kein Fortleben desſelben Volkes in

unſeren Gegenden zugeſtanden werden; vielmehr muß ange
nommen werden, daß die alte Bevölkerung aus -

gewandert iſt, und das kann, wie die Verhältniſſe lie
gen, nur in ſüdöſtlicher Richtung vorgegangen ſein.

Nun ſteht e
s feſt, daß im zweiten Jahrtauſend vor
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Chriſti Geburt von Norden her in Griechenland ein blond
haariges Heldenvolk einrückte, das alsbald die heimiſche
Bevölkerung unterjochte. Es ſtand zwar anfangs an Kunſt
leiſtung hinter den Unterworfenen zurück, war aber doch

ſelbſt ſo kunſtgelehrig, daß es jene bald an Schöpfungen auf

dieſem Gebiete übertraf. Es liegt nahe, die Wanderung der
Hellenen nach Griechenland als eine Fortſetzung der Bewe
gung anzuſehen, die im nordweſtlichen Deutſchland ihren
Anfang nahm. Dieſe würde dann von dorther dieſelbe
Richtung eingeſchlagen haben, der ſpäter die Kimbern und
Langobarden folgten.

Namhafte Gelehrte nehmen an, daß es I n dog er -
manen waren, die im nordweſtlichen Europa jene hier

beſchriebenen Steingrabmäler errichteten. !) Ja man hat
geradezu die Hellenen als die Ureinwohner unſerer Heimat
ausgegeben. Jedenfalls aber darf man dasjenige Volk, das
dann in die leer gelaſſenen Gebiete nachrückte, bereits als Ger
m an e n bezeichnen. *) Denn eine ſpätere Umſiedelung hat
hier nicht weiter ſtattgefunden.

Die Germanen müſſen aber von Norden,
bezw. Nordoſten her in unſere Gegen den
eingedrungen ſein. Das beweiſt die größere Menge

d
e
r

Fundgegenſtände aus dem Zeitalter der Bronze, d
ie

im Norden angetroffen werden, während auf der entgegen

geſetzten Seite, in Weſtfalen, dieſe Kultur nur ſpärlich ver
treten iſt. Ueberhaupt aber iſ

t für die damaligen Zeiten

e
in engerer Zuſammenhang mit den Erzeugniſſen des Nor

dens nachzuweiſen.

Freilich haben auch die nordiſchen Germanen die Kultur
der Bronze nicht aus ſich ſelbſt hervorgerufen; das erhellt

*) Koſſinna, d
ie Herkunft der Germanen. Würzburg 1911.

S. 25.

*) Koſſinna. Ebenda S. 25.
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ſchon aus dem Umſtande, daß der Boden bei ihnen weder

Zinn noch Kupfer hergab. Wie die Metalle ſelbſt, ſo wurde
ihnen vielmehr die Metallbereitung von außen, und zwar

von Süden her, zugeführt, dann aber doch bald ſelbſtändig

von ihnen weiter ausgebildet. Ja man erlangte bei den
Germanen im Laufe der Zeit eine ſolche Kunſtfertigkeit,

daß man in mehr als einer Hinſicht die Völker, von denen

man gelernt hatte, darin überbot.

Es war natürlich, daß die Germanen als waffenlie
bendes Volk mit Luſt nach den neuen Beilen, Schwertern
und Dolchen griffen. Aber auch der Schmuck von Bronze

oder Gold mußte um ſo leichter bei ihnen Eingang finden,

als ihnen dieſe Gegenſtände bequem durch die Händler
die Elbe hinab zugeführt werden konnten.

Was ſi
e

den fremden Kaufleuten dafür bieten konn
ten, war auch jetzt noch der Bernſtein, der ſeit der Stein
zeit vornehmlich a

n

den Geſtaden der kimbriſchen Halbinſel
gewonnen wurde, aber in den Ländern Südeuropas, wo der
Bernſtein nicht zu Hauſe war, einer außerordentlichen Be
liebtheit ſich erfreute.

Dieſe Handelsbeziehungen dauerten auch fort, als im
achten Jahrhundert bei uns die Eiſenzeit anbrach, die

in ihrem erſten Abſchnitt allerdings noch ein Nebeneinander

von bronzenen und eiſernen Gegenſtänden aufweiſt, in der
indeſſen doch allmählich für die Anfertigung der Haus
geräte, dann der Waffen die Bronze durch das Eiſen immer

mehr verdrängt wird, während namentlich für Schmuck
ſachen die Bronze ſich behauptet.

Auch dieſe Kultur lernte man durch Händler, die von

Süden zugereiſt waren, kennen, und zwar war der Oſten
Deutſchlands nunmehr vorzugsweiſe dieſer fremden Ein
wirkung eröffnet, während der Nordweſten weniger von
außen her beeinflußt wurde. Hatte doch infolge der Auf
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ſchließung der Bernſteinfundſtätten an der Oſtſeeküſte

Preußens der Handel längſt eine andere Richtung einge

ſchlagen. Doch auch den Rhein hinab machte ſich der neue

Einfluß geltend, wie anderſeits auch tief in den Norden
hinein das Neue vordrang. Es war die Kultur der Hall -
ſtattzeit,

Der Leichen brand dauerte auch jetzt bei
uns noch fort. Man ſammelte nach wie vor die Aſche
und Knochen, die in niedrigen Hügeln vermittelſt Urnen,
aber auch ohne ſolche in trichterförmigen oder runden Ver
tiefungen beigeſetzt wurden. Häufig wurde der Aſchen

Urne ein kleines Gefäß, ein ſogenannter Tränenkrug, mit
gegeben oder in ihn eingeſtellt, der, wie wir anzunehmen
haben, mit Speiſe oder Trank ausgeſtattet war als
Zehrkoſt für die Toten.
Uebrigens verſchwinden mit fortſchreitender Zeit all

mählich die Hügelgräber, und man begnügt ſich mit der
Beiſetzung der Urnen im flachen Boden, allerdings in
ſolcher Tiefe, daß lange Zeit hindurch der Pflug ſi

e

nicht

erreichen konnte, bis neuerdings beim tieferen Eindringen

in d
ie Erde die bisher verborgenen Gegenſtände angetroffen,

aber dann freilich auch meiſt aufgeriſſen wurden.

Die hier beſchriebene Beſtattungsweiſe entſpricht übri
gens völlig den Mitteilungen des Tacitus, ) die ſich ja

auch ſonſt in ihrer Glaubwürdigkeit von Jahr zu Jahr
mehr beſtätigt finden. Denn ſeine Worte: sepulcrum

"aespes erigit können unter Berückſichtigung der feinen

Ironie des Schriftſtellers nur in dem Sinne wiedergegeben

Werden: Was anderswo der Aufbau eines Grabdenkmals

it
,

das iſ
t

hier einfacher Raſen.
-

) Germania 27: Struem rogi nec vestibus nec odoribus
"umulant: sua cuique arma, quorundam igni et equus adicitur,
sepulcrum caespes erigit.
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Auch die Beigaben, die man den Verſtorbenen mit ins

Grab gab, waren einfach, ja ärmlich. Schmuckgegenſtände

wurden lange Zeit ſelten, Waffen faſt gar nicht mitgegeben.

Auch dem widerſpricht nicht eigentlich die Bemerkung des

Tacitus: struem rogi nec vestibus nec odoribus cumu
lant: sua cuique arma, quorundam igni et equus
adicitur, wo d

ie Worte: sua cuique arma nicht

bedeuten: „Jedem wurden ſeine Waffen . . . . zu
geſellt“, ſondern: „höchſtens erhielt einer ſeine eigenen

Waffen mit ins Grab“, und das kam, zumal in anderen
Gegenden Deutſchlands, mehrfach vor.

Auch die Gefäße waren nach wie vor kunſtlos, wenig

ſtens bei uns. Der Brand blieb nachläſſig, ſelbſt die ein

fachſten Verzierungen fehlen regelmäßig, höchſtens kamen

hier und dort einfache Striche oder Tupfen vor, und wenn

in den letzten Zeiten vor Chriſti Geburt hin und wieder
Urnen mit glänzend ſchwarzer Farbe und mit der bekann

ten Mäanderverzierung auftreten, ſo iſ
t für unſere Heimat

nichts Derartiges nachgewieſen. Auf der anderen Seite
wird infolge der Verwendung ſchärferen Handwerkszeugs

die Bereitung hölzerner Gegenſtände einen Fortſchritt e
r

lebt haben. Die Häuſer konnten für größere Behaglichkeit
hergeſtellt werden. Auch Moorbrücken, wie ſi

e nörd

lich des Dümmers aufgefunden worden ſind, ſtammen zum

Teil aus jener Zeit. Steinzeitlich oder auch bronzezeitlich
können ſi

e jedenfalls nicht ſein, weil ihre Herſtellung als
dann zu mühſam geweſen wäre.

Seit dem fünften Jahrhundert macht ſich in Europa
übrigens eine neue Geſchmacksrichtung geltend; e

s iſ
t

d
ie

der ſogenannten Latènezeit, benannt nach dem Ort

la Tène am Neuenburger See, wo ſeit länger als einem

halben Jahrhundert eine Menge Altertümer beſonderer
Art ausgegraben worden ſind. Aber derartige Funde ſind
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durchaus nicht auf die Schweiz beſchränkt, ſondern finden

ſich von Böhnen bis nach Frankreich, kurz in allen Gegen

den, in denen einſt die Gallier zu Hauſe waren. Man kann

dieſe Kultur daher beſſer als die galliſche bezeichnen.

Einſt beſaßen die Kelten einen großen
Teil unſeres Vaterlandes. So beherrſchten ſi

e

ganz Süddeutſchland nebſt Deutſch-Oeſterreich und der

Schweiz, dazu das linke Rheinufer bis zu den Rheinmün
dungen hinab. Ja ihre Siedelungen erſtreckten ſich ſelbſt
über Mitteldeutſchland bis ſtellenweiſe a

n

die Weſer und

über Thüringen hinaus bis nach Norddeutſchland hinein,

während in Nordweſtdeutſchland ſich ihre Spuren nicht wei
terhin verfolgen laſſen.

Dann freilich dringen in den letzten zwei Jahrhunder
ten von Brandenburg aus die Su even nach
Südweſten vor, erobern Thüringen ſowie Heſſen und er
reichen im letzten vorchriſtlichen Jahrhundert den Mittel
rhein. Indeſſen verſchwindet hier nicht die alte Kultur,

ſondern wird von dem erobernden Volke weitergepflegt und
mit der heimiſchen verbunden, wie die Funde von Nauheim,

Fulda und beſonders auf der Altenburg unweit Kaſſel,

dem Mattium des Tacitus, beweiſen.

Dieſe Miſchkultur blieb indeſſen lediglich auf die
Gegenden beſchränkt, in denen die Sueven mit den Kelten
unmittelbar in Berührung gekommen waren, und zwar

treten die Latène-Formen a
n

der Mittelelbe ſpärlich auf,

ſetzen ſich in Thüringen fort und vermehren ſich in der
Richtung nach der Mainmündung. Einwirkungen dieſer

Kultur auf die Kunſttätigkeit der Deutſchen laſſen ſich zu
dem ſelbſt weiter nach dem Norden hin verfolgen. Das
Fremde iſ

t

hier die Handelsſtraße a
n

der Elbe entlang vor
gedrungen. Aber in dieſem Landſtrich muß man durch
aus zwiſchen Kleinfunden und Gefäßen unterſcheiden. Da
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 2
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die letzteren nur wenig in den Handel kamen, ſo bleibt auf

dem keramiſchen Gebiete hier die deutſche Herſtel
lung durchaus ſelbſtändig; nur vereinzelt zeigen
ſich Nachbildungen fremder Vorbilder.

Indeſſen ſelbſt dieſe Einflüſſe der Latène-Kultur wa
ren wieder nur auf die bezeichneten Gegenden beſchränkt.

Die ganzen Län der Nordweſtdeutſchlands
vom Rhein bis an die Nordſee blieben viel -
mehr völlig davon unberührt. Das erklärt ſich
aus folgenden Tatſachen.

Schon während der jüngeren Bronzezeit waren die

Germanen von Norden her über den Teutoburger Wald
bis nach Weſtfalen vorgedrungen. Mindeſtens um 500,

vielleicht ſchon im achten Jahrhundert v. Chr.,) ſtehen ſi
e

ſogar bereits am Niederrhein, und wenn auch hier ſpärliche

Siedelungen der Kelten voraufgegangen ſein mochten, mit
der Latène-Kultur der Gallier hatten ſi

e auf ihrem Er
oberungszuge gar keine Gelegenheit in Berührung zu kom
men, d

a

dieſe erſt ſpäter einſetzt.

Aber auch in den folgenden Zeiten kam e
s

nicht zu einer
Annäherung. Die Weſt g er m an e n verhielten
ſich viel mehr den Einflüſſen der Gallier
gegen über durchaus ablehnend, ſchloſſen ſich
überhaupt gegen die Fremden völlig ab. Das beweiſt nichts
beſſer als der Umſtand, daß ſie, obwohl ihre Nachbaren jen
ſeits des Rheins längſt irdene Gefäße mit Hülfe der

Drehſcheibe formten, doch noch viele Jahrhunderte hindurch

ſich der hergebrachten Weiſe bei ihrer Herſtellung bedienten.

So ſagt z. B
.

Kiekebuſch: *) „Während der letzten vor
chriſtlichen Jahrhunderte haben die Germanen im allgemei

*) So nimmt Kiekebuſch an. -

*) „Der Einfluß der römiſchen Kultur auf die germaniſche“.

Studien und Forſchungen zur Menſchen- und Völkerkunde III. S
.

28.
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nen von den Kelten nur Anregungen empfangen, und der

Einfluß der Latène-Kultur auf die Germanen war ſo be
deutſam, daß man erſt in neuerer Zeit begonnen hat, die

beiden Völker in gewiſſen Gebieten unterſcheiden zu lernen,

um die Grenzen zwiſchen ihnen feſtſtellen zu können. Son
derbar iſ

t

nun aber, daß wir in den letzten Jahrhunderten
vor Chriſti Geburt faſt in ganz Deutſchland bis nach Pom
mern und Preußen hin und ſogar in Schweden Latène
Kultur finden, aber nicht da, wo wir zu allererſt Latène
Kultur erwarten müßten – am Niederrhein.“ So weit
Kiekebuſch.

Wir haben über die Stammes- und Kulturverhältniſſe
der Germanen in jenen Gegenden genaue Feſtſtellungen

aus den jüngſten Zeiten. Umfaſſende Ausgrabungen,

die im Sieg- und Ruhrgebiet vorgenommen wurden, haben
ergeben, daß hier auf die Hallſtattzeit ohne weiteres eine
germaniſche Periode gefolgt iſt, daß aber die Erzeugniſſe

der Latène-Zeit dort vollſtändig ausſetzen. Kiekebuſch

fährt fort: „Es iſt geradezu ein bezeichnendes Merkmal
der Hügelgräber-Kultur am Niederrhein, daß ſi

e

von den

Einflüſſen der Latène-Kultur faſt völlig unberührt ge

blieben iſt.“!) Ferner ſagt Rademacher, der ſelbſt vielfache
Ausgrabungen am rechten Ufer des Niederrheins vorge

nommen hat: „Ein überaus wichtiges Ergebnis der Unter
ſuchung der Hügelfelder des Sieg- und Wupper-Gebietes

iſ
t

die Tatſache, daß die eigentliche Latène-Kultur hier

nicht zu finden iſt.“*)

Was für den Niederrhein erwieſen iſt, gilt natürlich

erſt recht für unſer Heimatland. Auch hier iſt

*) a
.

a
. O
.

S. 46.

*) Mannus IV, S. 211.
2*



20 Knoke,

in Gräbern und Anſiedelungen der vor -
chriſtlichen wie der ſpäteren Zeiten nicht s
von Latène - Tätigkeit zu ſpüren, und dieſe
Feſtſtellung hat nicht nur eine archäolo
giſche, ſondern auch eine wertvolle geſchicht
liche Bedeutung. Findet ſich nämlich bei uns an
irgendwelchen Plätzen Latène-Ware, ſo kann ſi

e

nicht auf

den Wegen des Handels zu uns gelangt ſein; ſi
e muß viel

mehr durch römiſche Soldaten auf ihren
Kriegszügen – denn dieſe bedienten ſich eben der La
tène-Ware – in unſer Land gebracht worden
ſein, und dieſer Umſtand gibt ſomit einen ſicheren Anhalt
für die Orte, a

n

denen ſich römiſche Heere aufgehalten

haben.

Solche Funde ſind aber zu Tage getreten in den La
gern bei Kneblinghauſen unweit Rüthen in

Weſtfalen, bei Iburg und im Habichtswalde, ſo
wie bei den Moorb rücken nördlich des Düm -

m e
r
s. Die genannten Lager ſowie die erwähnten Moor

brücken müſſen alſo ſchon aus dieſem Grunde den Römern
zugeſchrieben werden.

Was von der Latène-Ware geſagt iſt, gilt natürlich
erſt recht von den römiſchen Erzeugniſſen der

älteren Kaiſerzeit. Das trifft zunächſt auf das niederrhei
niſche Germanengebiet zu, in noch höherem Maße freilich auf

die weiter rückwärts liegenden Gegenden. „Wie die niederrhei

niſchen Stämme ſchon der Latène-Kultur gegenüber völlig

Unzugänglich geweſen waren, ſo verhielten ſi
e

ſich auch der

römiſchen Kultur gegenüber gänzlich ablehnend. . . . Von
einer Einwirkung Roms auf die freien Germanen am Nie
derrhein kann nicht die Rede ſein. . . . Der empfindlichſte

Gradmeſſer derartiger Einwirkungen iſ
t

nach der Beobach
tung aller Archäologen die Keramik. Ich habe nicht ein
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einziges germaniſches Gefäß aus niederrheiniſchen Hügel

gräbern ausfindig machen können, das auch nur eine Spur

von römiſchem Einfluß verriete. . . . Der Niederrhein aber
ſteht nicht etwa einzig da. Auch die Bevölkerung der Um
gebung von Haltern ließ die römiſche Kultur ſpurlos an
ſich vorübergehen. Und ſo war es bei den freien Germanen

überall. . . . Da ich das keramiſche Material ſchon heute
einigermaßen überſehe, ſo kann ic

h feſtſtellen, daß ſich wäh
rend der frühen und mittleren römiſchen Kaiſerzeit (alſo in

den erſten beiden nachchriſtlichen Jahrhunderten) römiſcher

Einfluß überhaupt nicht bemerklich macht.“!)
Nun kann freilich nicht geleugnet werden, daß die
Stämme des Oſtens ſchon früh in einen regeren

Handelsverkehr mit den Römern eingetreten ſind. Daß ſich

bereits in der Hauptſtadt Marbods römiſche Kaufleute auf
hielten, bezeugt Tacitus, *) ebenſo, daß die Hermunduren
mit den Römern friedlich verkehrten.*) Auch laſſen bis zur

Oſtſeeküſte ſich römiſche Funde ſelbſt der frühen Kaiſerzeit

nachweiſen. *)

Dagegen hat mit den nordweſtlichen Ger -

In an e n in der frühen Kaiſerzeit ein Handel
nicht beſt an den ; die wenigen römiſchen Handelsge
genſtände, die dorthin gelangten, Bronzegefäße, Terra Si
gillata, Schnallen, Fibeln und andere Schmuckſachen, ge

hören vielmehr mit verſchwindenden Ausnahmen alle der

mittleren und ſpäteren Kaiſerzeit an. Insbeſondere gilt

das für die römiſchen Tongefäße. „Terranigraware und
italiſche Terra Sigillata findet ſich auf germaniſchem

*) Kiekebuſch a
.

a
. O
.

S
.

6
5
f.

*) Ann II., 62.

*) Germ. 41.

*) Vgl. Pernice, der Grabfund von Lübſow bei Greifenberg i. P
.

Präjhe Zeitſchrift IV, 126 ff
.
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Boden (ſoweit der Handel in Betracht kommt) überhaupt

nicht; aus ſüdgalliſchen Fabriken iſ
t nur ein einziges Ge

fäß bekannt; alle anderen provinzialrömiſchen Tongefäße,

die auf germaniſchem Gebiete gefunden wurden, gehören

früheſtens dem II. Jahrhundert an.“)
Ich habe die Urteile fremder Archäologen, die übrigens

auch mit denen von Autoritäten wie Koſſinna, Schumacher

uſw. durchaus in Einklang ſich befinden, hier ausführlicher
wiedergegeben, um den Schein zu vermeiden, als ſtelle ic

h

eigene Grundſätze zur Rechtfertigung meiner Hypotheſen

auf. Jedenfalls muß zugegeben werden, daß das gewonnene

Ergebnis auch in hiſtoriſcher Hinſicht außerordentlich wert
voll iſt; denn e

s gibt ein ſicheres Beweismittel a
n die Hand

für die Feſtſtellung wichtiger Ereigniſſe aus der Zeit der
Römerkriege im nordweſtlichen Germanien.

Es iſt bereits bemerkt worden, daß wir an den Stellen,

wo wir bei uns zu Lande Latène-Ware, insbeſondere Ge
fäße dieſer Gattung antreffen, auf die einſtige Anweſenheit

römiſcher Heere ſchließen dürfen. Um ſo ſicherer wird die

ſer Schluß zutreffen, wenn römiſche Erzeugniſſe aus
derſelben Zeit im Boden unſerer Heimat angetroffen werden.

Das gibt man auch allſeitig für die Befeſtigungen bei
Haltern und Oberaden in Weſtfalen zu. Auch für die römi

ſchen Münzen aus der republikaniſchen Zeit und den Zeiten

des Auguſtus und Tiberius, die nach alten Zeugniſſen bei
Barenau gefunden wurden, müßte man das gelten laſſen.

Denn daß dieſe infolge eines regen Handelsverkehrs in die

Erde kamen, dieſe früher wohl vertretene Anſicht kann nach

dem jetzigen Stande unſerer Wiſſenſchaft nicht mehr auf
recht erhalten werden. Das gilt ebenſo für die Münzen
aus derſelben Zeit, die ſüdlich und nordöſtlich der Moor

!) Kiekebuſch a
.

a
. O. S. 10.
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brücken zwiſchen Brägel und Mehrholz ausgehoben worden

- ſind. Es hat aber auch zu gelten für das Lager im Ha -
bichtswalde bei Stift Leeden. Denn wenn dort nach
dem Urteile unſerer bewährteſten Archäologen wirklich rö
miſche Scherben und andere Gegenſtände römiſcher Her
kunft feſtgeſtellt werden konnten, wie will man an -
der s das erklären, als daß römiſche Solda -
ten während ihrer Krieg szüge dort ein La
ger aufgeſchlagen haben? Alle Einwendungen,
die man gegen die Bezeichnung dieſes Platzes als Römer
lager geltend gemacht hat, fallen demnach dieſem Beweiſe
gegenüber in ſich zuſammen.

Auch für einige der Moorbrücken zwiſchen Brägel und
Mehrholz nördlich des Dümmers iſt, ganz abgeſehen von

anderen Umſtänden, durch die Auffindung römiſcher Ge
genſtände derſelbe Urſprung nachgewieſen. Hierher gehört

vor allem der Fund einer ſilbernen N a del. Zwar
hat man geſchlitzte Nadeln beiſpielsweiſe auch im Gräber
felde bei Darzau aufgefunden, und man ſtreitet ſich über

ihren Urſprung. Hoſtmann, der ſi
e ausgrub, hielt ſi
e

ebenfalls für römiſch, andere leugnen das. Aber darauf
kommt e

s weniger an, ob es auch die Deutſchen verſtanden
haben, nach dem Vorbilde der Römer Nadeln zu durch
bohren, ſondern die Form iſ

t

hier entſcheidend. Die bei
Brägel gefundene Nadel iſt nämlich am oberen Ende mit

einem Griff verſehen, dem offenbar die Geſtalt des Schwer
tes zugrunde lag, und dieſe iſ

t es, die unter den römiſchen

Funden des Mainzer Zentralmuſeums ſowohl wie bei zwei

Silbernadeln des frührömiſchen Grabfeldes von Lübſow !)

wiederkehrt. Auch der unweit der Moorbrücken bei Brägel

gefundene Lederſchuh, der in derſelben Form mehr

) Vergl. S. 21.
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fach auf der Saalburg angetroffen wird, kann nach dem

früher Ausgeführten doch nur als die Hinterlaſſenſchaft eines

römiſchen Soldaten angeſehen werden. Dasſelbe muß der

Fall ſein mit dem römiſchen Bronzehaken, der bei Kalkrieſe
aus dem Boden gezogen wurde, ebenſo mit der Mars
ſtatuette, die bei Barnſtorf, mit den römiſchen Masken,

die nordweſtlich davon bei Kleinkneten im Oldenburgiſchen

gefunden wurden, alles Gegenſtände von wichtiger Bedeu
tung, die ic

h glücklicherweiſe für unſer Muſeum noch recht
zeitig retten konnte.

Als römiſche Beute bezeichnet man vielfach den berühm

ten Hildesheimer Silberfund; namentlich pflegt
man ihn für den Schatz des Varus, der in der Schlacht vom
Teutoburger Walde verloren gegangen ſein ſoll, in Anſpruch

zu nehmen. Dieſe Auffaſſung iſ
t zuläſſig. Doch iſ
t

zu

bedenken, daß nach Tacitus!) unter dem Hausgerät deutſcher
Fürſten auch ſilbernes Geſchirr ſich befand, das ihnen von

den Römern für geleiſtete Dienſte geſchenkt worden war.

Werden wir ſomit alle römiſchen Altertümer, die aus
den Zeiten des Auguſtus und Tiberius ſtammen, für un
ſere Gegenden mit den Kriegszügen der fremden Eroberer

in Verbindung bringen müſſen, ſo liegen die Verhältniſſe

anders für die ſpäteren Zeiten. Denn ſeit dem zwei -

ten Jahr hundert nach Chriſtus hat ſich wirk

l ich ein Handelsverkehr zwiſchen den Deut -

ſchen und den Römern bei uns entwickelt.
Aus den Zeiten des Handelsverkehrs ſtammen denn

auch die in unſerem Muſeum deponierten Funde von
Barnſtorf, deren wertvollſter Teil i. I. 1893 und ſpäter
durch den Sanitätsrat Ummethun uns überwieſen wurde.
Zu ihnen wurden dann in den Jahren 1910 und 1911 noch

*) Germania, c. 5
.
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weitere durch den Muſeumsdirektor Hahne für das Pro
vinzialmuſeum zu Hannover hinzugewonnen. Bei uns be
finden ſich 6 Bronzeeimer nebſt Reſten eines ſiebenten
Eimers, 2 Näpfe, 6 Becken nebſt zwei weiteren Becken
reſten, 1 Muſchelſchale, 1 Kaſſerolle, 1 Sieb, alle dieſe Ge
fäße von Bronze, 2 irdene Töpfe, mehrere zerbrochene

Fibeln, ſowie Reſte verſchiedener anderer Gegenſtände. Zu
den von Hahne ausgegrabenen Altertümern gehören auch

ein Sigillata- und ein Barbotine-Gefäß. Sämtliche Funde
ſind nach einer kürzeren Notiz über die älteren Auffindun
gen im 18. und 19. Bande unſerer Zeitſchrift von Hahne

in einer auch als Sonderabdruck erſchienenen Abhandlung

eingehend beſchrieben worden. !)

Aus der Zeit der Handelsbeziehungen werden auch die
Bacchusſtatuette, die bei Wimmer unweit Lintorf, die Mer
curſtatuette, die bei Vörden, ferner die des Pan, die bei
Klein-Fullen und endlich die des Apollo, die bei Groß
Fullen zu Tage gekommen ſind, herrühren. Daß der Ver
kehr mit den Römern ſeit der genannten Zeit ein lebhafter
war, wird ferner beſtätigt durch die vielen römiſchen M ü n -
zen, die in den verſchiedenſten Gegenden unſerer Heimat
aufgeleſen worden ſind.

-

Der Münzfund von Lashorſt im Kreiſe Lübbecke mag

hier ſeine Erwähnung finden, weil er im 14. und 15. Bande

unſerer Mitteilungen behandelt worden iſ
t. E
r

beſtand aus

etwa 200 Silberſtücken von Trajan bis Septimius Severus.

Aber auch auf unſerem engeren Gebiete fanden ſich bei

Lintorf 99 Goldmünzen des Kaiſers Valens. In der Samm
lung des Ratsgymnaſiums befinden ſich außer den älteren
Münzen, die aus den Römerkämpfen herrühren werden,

*) Jahrbuch des Provinzial - Muſeums zu Hannover 1912.
S. 33 ff

.
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ſolche des Kaiſers Nero und ſeiner Nachfolger. Funde von
Römermünzen, und zwar, wo ſi

e

näher bezeichnet ſind, aus
der mittleren und ſpäteren Kaiſerzeit, wurden weiter ge

wonnen bei Wittlage, Dielingen, Borgwedde, Belm, bei

Riemsloh Kr. Melle, neben der Dietrichsburg, am Urberge

bei Iburg, auf der Margarethenegge, ferner bei Icker,

Bramſche, Berſenbrück, Ankum, Herzlake, Bokeloh, im
Hümmling bei Sögel und Spahn, bei Listrup unweit Ems
büren wie bei Bentheim. Bei Rütenbrock neben dem Bour
tanger Moore fanden ſich 100 Denare aus der Zeit von
Veſpaſian an, ſowie bei Lindloh unweit Rütenbrock 300

römiſche Silbermünzen aus der Zeit von 54 bis 180 n. Chr.
Die größten Münzfunde kamen in der Nähe von Freren
und bei Lengerich im Amte Fürſtenau zu Tage. Der erſtere
der beiden Funde beſtand aus 1170 römiſchen Silbermünzen

und 1
0 Goldmünzen, der andere aus ca
.

1100 Kaiſerdenaren

der Zeit von 98 bis 211, ſowie aus 1
0

Goldſtücken des

Kaiſers Konſtantin und ſeiner Söhne, endlich aus 70 Silber
münzen des Kaiſers Maxentius. !)

Gleichwohl hielt man in unſeren Gegen -
den bei der Herſtellung des Haus gerät s am
Her gebrachten feſt. Insbeſondere blieb das ſelbſt
gefertigte Geſchirr im allgemeinen einfach, um nicht zu
ſagen unanſehnlich. Formte man doch nach wie vor die

irdenen Gefäße aus der Hand. Nicht einmal der Brand

wurde ſtärker, ſodaß e
s in einzelnen Fällen ſchwer, ja viel

fach faſt unmöglich iſt, für einen Zeit rau u
n

von mehr als 2000 Jahren einen Unterſchied
oder gar einen Fortſchritt in den k er am i

ſchen Leiſtungen unſerer Vor eltern feſt zu -

ſtellen.

) Mitgeteilt bei Müller-Reimers, a
.

a
. O.
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Dann wurden freilich in anderen Teilen Norddeutſch

lands jene glänzend ſchwarzen Gefäße mit der
M ä an der verzierung gebräuchlich, dazu die prächtigen
Buckel u rnen, wie ſi

e

durch die Aufdeckung der Fried
höfe von Wehden im Kreiſe Lehe, von Perleberg im Kreiſe

Stade und an anderen Stellen des nördlichen Hannover

bekannt geworden ſind. Aber unſere Gegend blieb merk
würdigerweiſe auch davon unberührt.

Es ſcheint, als wenn die Bevölkerung des Landes, ab
geſehen von der Sorge um die tägliche Nahrung, allzuſehr

durch kriegeriſche Begebenheiten in Anſpruch genommen

war. Daher auch die vielen Verſchanzungen und Burgen,

die man in die karolingiſche Zeit hat verlegen wollen, die
aber, wie die Burg auf dem Rerenberge und die bekannten
Wittekindsburgen, den Jahrhunderten vor dem Eindringen

der Franken angehören; ) denn der ſogenannte karolingiſche
Typus, den einſt Schuchhardt glaubte feſtgeſtellt zu haben,

hat ſich als trügeriſch erwieſen.

Bei dieſer Gelegenheit muß auf eine Anſicht einge

gangen werden, die Schuchhardt über die Verwendung ge

wiſſer alter Befeſtigungen aufgeſtellt hat, nicht gerade zum

Nutzen unſerer Wiſſenſchaft. *) Nach ihm ſoll nämlich

früher eine „ſtändige Zuſammengehörigkeit“ der Volksburg

mit einem Herrenſitz beſtanden haben oder, wie er a
n

einer

) In der Wittekindsburg haben ſich nur unbedeutende Alter
tümer zweifelhafter Art, in der Burg auf dem Rerenberge überhaupt

keine gefunden. Daraus ſchließt Schuchhardt, daß dieſe Anlagen,

d
ie

e
r für karolingiſche Curtes hält, nur kurze Zeit bewohnt ge

weſen ſeien. Das Fehlen von Altertümern iſ
t jedoch ein Beweis

dafür, daß ſi
e überhaupt niemals bewohnt waren. Sie waren eben

nur als Fluchtburgen angelegt.

*) Atlas vorgeſchichtlicher Befeſtigungen in Niederſachſen VII.

S
.
5
7 ff
.
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anderen Stelle ſagt, ſoll „eine Volksburg immer mit dem

Sitz eines Herrn, der über ſi
e gebot, zuſammengehört“

haben. !) E
r

will das ſogar aus Tacitus für das germa

niſche Altertum beweiſen. Dieſer erzählt nämlich, *) daß

der Gotenfürſt Catualda mit ſtarker Mannſchaft in den
Königsſitz Marbods ſowie in die daneben befindliche Burg

eingedrungen ſe
i

(Js Valida manu . . . . . inrumpit regiam
castellumqueiuxta situm). Indem nun Schuchhardt das Wort
regia als die Königswohnung des Suevenkönigs anſieht,

ſo meint er, aus der angeführten Stelle gehe deutlich her
vor, „daß Hof und Volksburg auch ſchon in altgermaniſcher

Zeit zuſammengehören“.

Aber ſchon dieſe Mitteilung des römiſchen Geſchichts
ſchreibers iſ

t

von Schuchhardt falſch verſtanden worden.

Denn regia kann hier gar nicht einfach Königswohnung

oder Königshof heißen. Das geht bereits aus der weiteren
Bemerkung des Schriftſtellers hervor, daß man daſelbſt

nebſt alten Beuteſtücken der Sueben auch eine Anzahl rö
miſcher Civiliſten, die ſich a

n

die Heere anzuhängen pfleg

ten, ſowie Kaufleute aus den römiſchen Provinzen vorge

funden habe (Veteres illic Sueborum praedae et nostris

e provinciis lixae a
c negotiatores reperti, quos ius

commercii, dein cupido augendi pecuniam, postremum

oblivio patriae suis quemque ab sedibus hostilem in

agrum transtulerat).

Wie kann man nur ſich vorſtellen, daß alle dieſe Kauf
leute, Handwerker, Kneipwirte und der ganze Schwarm von

Abenteurern in der „Königswohnung“ Marbods Quartier
genommen habe! Regia iſ

t

alſo nicht das königliche Schloß

oder der Königshof, ſondern die Reſidenz des Königs oder

*) a
.

a
. O. S. 59 a.

*) Ann. II
,

62.
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deſſen Hauptſtadt, alſo im Verhältnis zur Burg das, was
die bürgerliche Niederlaſſung neben den römiſchen Kaſtellen

war. Ob die regia, wie das ſpäter bei den bürgerlichen

Niederlaſſungen vorkam, befeſtigt war, wird nicht geſagt.

Jedenfalls muß das aber von dem castellum oder der
Burg angenommen werden.

Auch die weiteren Beweisführungen Schuchhardts ſind

irrtümlich. Er will den Zuſammenhang von Altſchieder
(Schidara) mit der eine halbe Stunde davon entfernten
Bergfeſte Herlingsburg (Skidroburg) nachweiſen. Wäh
rend dieſe nach ihm eine ſächſiſche Volksburg, das zum

Jahre 784 genannte castrum Saxonum, war, erweiſt ſich
jene Befeſtigung durch die Kleinfunde als ein karolingiſcher

Herrenſitz, der indeſſen zu ſächſiſcher Zeit noch nicht beſtan

den haben ſoll. Ihr „regelmäßiger Grundriß“ vertritt nach
ihm vielmehr gerade den „fränkiſchen Typus“. „Auf die
ſem Hofe,“ der karolingiſchen curtis, hat nach ihm „der
Edeling (Graf, Gaufürſt) gewohnt, dem die Skidroburg

als Zufluchtsſtätte für ſich und ſein Volk unterſtand.“
Hier beginnt bereits das Durcheinander in den An

ſchauungen Schuchhardts. Denn war Altſchieder von den

Franken angelegt und hauſte dort ein fränkiſcher Graf –
zur Zeit der ſächſiſchen Unabhängigkeit gab es bekanntlich
keine Grafen –, dann beſtand natürlich kein Zuſammen
hang mit der ſächſiſchen Volksburg. An die Stelle der

Volksherrſchaft war eben die fränkiſche Königsherrſchaft

getreten, und Karl d. Gr. hatte keine Veranlaſſung, heimiſche
Fluchtburgen, die doch nur gegen ihn ſelbſt hätten Verwen
dung finden können, weiter zu dulden oder gar zu unter

halten. Ein Zuſammenhang zwiſchen dem fränkiſchen
Grafenſitz und der ſächſiſchen Volksburg kann alſo nicht be
ſtanden haben, und die Skidroburg kann dem Grafen nicht

als Fluchtſtätte „unterſtanden“ haben.
-



30 Knoke,

Das Verſtändnis wird aber noch ſchwieriger, wenn
Schuchhardt für den von ihm behaupteten Zuſammenhang

von Altſchieder mit der Skidroburg ſich darauf beruft, daß

eine ſolche Zuſammengehörigkeit von Volksburg und Herren
ſitz bereits zur ſächſiſchen Zeit beſtanden habe, wie er ein
ſolches Verhältnis ja auch für die altgermaniſche Zeit glaubte

nachweiſen zu können. Schon früher habe „der ſächſiſche
Edeling über eine ſolche Burg geboten“. Alſo dadurch, daß
angeblich zur Sachſenzeit ein ſolcher Zuſammenhang beſtan
den hat, ſoll ſich bei völlig veränderten Verhältniſſen auch

die Zuſammengehörigkeit der fränkiſchen curtis mit der
ſächſiſchen Volksburg erklären. Dieſe Folgerung iſ

t

nicht
geſtattet.

Der Beweis wird dadurch nicht zugkräftiger, daß Schuch

hardt eine Mitteilung des Dionys von Helikarnaß über
Burgen des Servius Tullius heranzieht, um darzutun, daß
ſchon in uralten Zeiten ein Vogt in den Burgen geſeſſen

habe, um Steuern zu erheben und andere Obliegenheiten

zu erfüllen. *) Das hat denn doch mit altgermaniſchen (ge
ſchweige denn mit ſächſiſchen oder fränkiſchen) Zuſtänden

nichts zu tun.

Aber auch nach dem Dichter des Heliand „ſitzt, wie er

ſagt,”) noch in der Burg Bethlehem der Bote des Kaiſers,

ein ſchriftkundiger Mann, der in einen bréf Land und Leute
ſchreibt und einem jeden die Kopfſteuer abnimmt“. Da
durch würden wir belehrt, daß auch zu der Zeit des Dichters
die ſächſiſchen Burgen „Sitze der politiſchen Verwaltung“

geweſen ſeien. Doch auch dieſer Hinweis iſ
t hinfällig.

*) Bericht über die 14. Tagung des Südweſtdeutſchen und

9
. Tagung des Nordweſtdeutſchen Verbandes für Altertumsforſchung

in Göttingen. 1913 S. 31.

*) Ebendort S. 31.
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Wenn nämlich der Dichter des Heliand von der Burg

Bethlehem redet, ſo liegt es auf der Hand, daß er mit Burg

nur eine Ueberſetzung des Wortes urbs geben wollte, das
er vermutlich im lateiniſchen Text – im griechiſchen ſteht
tóAug – bei Lukas) vorfand. Hatte er doch dafür im
Deutſchen keinen anderen Ausdruck. Denn Städte gab

es in ſeiner Heimat nicht, und erſt als in ſpäteren Zeiten

ſolche bei uns gegründet wurden, mußte man auch d
ie Be

zeichnung dafür aus dem Lateiniſchen entlehnen. Nennt

der Dichter doch auch die Stadt Rom Romaburg (rumu
burg). Ebenſo überſetzt e

r

die Worte des Evangeliſten,

daß ein jeder zum Zweck der Schätzung in die Stadt ſeiner

Geburt (eig tjv lölav TroMuv) ſich begeben habe, mit dem
Ausdruck, e

r

habe ſich „zu dem Geſchlechte, woher er Stam
mes war, geboren von den Burgen“ begeben. Daß aber
nicht jeder in einer Burg geboren war, wußte doch wohl
auch der Dichter. Burg iſ

t

alſo nichts weiter als die Be
zeichnung für Stadt, wie Bürger die eines Inſaſſen der

Stadt war, und ein Schluß auf die Einrichtungen der
alten Deutſchen iſ

t

aus dieſer Bezeichnung im Sinne Schuch
hardts nicht zu entnehmen.

Schuchhardt beruft ſich auch auf den Namen der Her
lingsburg, wohin e

r

das castrum Saxonum verlegt. Auch
anderswo kämen neben alten Sachſenburgen Orte, deren

Name mit Herling zuſammengeſetzt ſei, vor. Herling habe
aber vermutlich der ſächſiſche Edeling geheißen, der neben

der Burg ſeinen Wohnſitz hatte.
Wäre das richtig, dann dürfte doch nicht die Volksburg

ſelbſt jenen Namen führen, ſondern vielmehr die neben ihr
errichtete Herrenburg. Sagt Schuchhardt) doch ſelbſt: „Die

*) 2,4. Die Vulgata überſetzt töÄug durch civitas.

*) Atlas vorgeſchichtlicher Befeſtigungen in Niederſachſen VII
S. 59.
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Burg iſt nicht die bewohnte Stätte, ſondern e
s iſ
t

ein ab
gelegener Zufluchtsort, der nur in Zeiten der Not aufge

ſucht wird“. Wir müſſen alſo auch dieſe Beweisführung
ablehnen. -

Nun geht es endlich aber auch nicht an, ſich zu denken,

daß „in altgermaniſchen Zeiten regelmäßig der Gaufürſt“

auf ſeinem Hofe neben der Volksburg geſeſſen habe und
dieſe ihm als Zufluchtsſtätte für ihn ſelbſt und ſein Volk
diente. Denn bekanntlich wurden die Fürſten für die Hun
dertſchaften von der Volksverſammlung gewählt. Selbſt
verſtändlich ſchieden aber damit die Gewählten aus ihren

Geſchlechtsverbänden doch nicht aus, ſondern blieben in

ihren Gemeinden, wo ſi
e ihre Hufe hatten, wohnen. Daß

ihnen wie den heutigen Landräten a
n

einem beſtimmten

Orte eine Dienſtwohnung angewieſen worden ſei, davon

erfahren wir doch nichts.

Mochte e
s in ſächſiſcher Zeit, als die Eigentumsverhält

niſſe bereits von Grund aus ſich geändert hatten und ein
neuer Adel aufgekommen war, vorkommen, daß einzelne

Herren ſich in der Nähe von Volksburgen feſtſetzten – das
Gegenteil läßt ſich natürlich nicht beweiſen –, ſo kann doch
weder für die germaniſchen, noch für die fränkiſchen Zeiten
irgend ein Zuſammenhang zwiſchen Volksburg und Fürſten
oder Grafenſitz beſtanden haben. Aber auch für die ſächſiſche
Zeit muß ein ſolches Verhältnis als regelmäßig geleugnet

werden.

Eine neue Zeit bricht mit der Eroberung des
Land es durch Karl d. Gr. herein. Die Brand

g räber verſchwinden; war e
s

doch ſeitdem ſtreng

verboten, die Leichen zu verbrennen. Ebenſo vollzieht
ſich ein Wandel in der Herſtellung der irde -

nen Gefäße. Jetzt finden jene hart gebrannten, bläulich
grauen Töpfe, Näpfe und Becher mit der teils körnigen, teils

–
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glatten Oberfläche Eingang, und man verziert die Gefäße

mit regelmäßigen und feſt gezogenen Linien und Gurten.

Jetzt dringen auch die rot bemalten Haushaltungsgeräte
ein, wie ſi

e

durch die Pingsdorfer Töpferei als karolingiſch

nachgewieſen worden ſind, und nicht minder die blauen Ge
fäße mit den kleinen viereckigen Grübchen. Für die erſteren
liefert bei uns die Aſeburg ein Beiſpiel, für die zweite Art
der Verzierung eine Wohnſtätte, die ic

h

in der Nähe des

Gutes Habichtswald vor längeren Jahren aufdecken durfte.
War die neue Keramik anfangs auf den Gebrauch der

fränkiſchen Eroberer beſchränkt, ſo konnte e
s

doch nicht aus
bleiben, daß das Fremde ſchließlich zur Nachahmung reizte,

und in der Tat hat ſich denn in den folgenden Jahrhunder
ten auch das ſteinharte, blaue, körnige Geſchirr bei uns ein
gebürgert. Auch die Drehſcheibe kam nun, wenn auch durch

aus nicht immer, zur Verwendung.

Das ſtarre Feſthalten a
n

dem Ueberlieferten, wie e
s

bei unſerer heimatlichen Bevölkerung bis auf die Franken
zeit beſtanden hat, kann nur dadurch erklärt werden, daß
die Bevölkerung hier ſelbſt die ganzen
Jahr hunderte hin durch ſeit der Steinzeit
im weſentlichen ohne Wechſel blieb. Das wird
auch durch unſere ſchriftſtelleriſchen Quellen durchaus be
ſtätigt.

Wir erfahren von den römiſchen und griechiſchen Ge
ſchichtsſchreibern und Geographen manche Namen von Volks
ſtämmen, die im nordweſtlichen Germanien zu Hauſe waren.

Auch ſind wir über die Wohnſitze einiger von ihnen genauer

unterrichtet. So ſaßen zur Zeit der Römerkriege nördlich
des Osnabrücker Landes im heutigen Oldenburg und öſtlich

davon die Chau ken, ſüdlich von unſerer Heimat dagegen
die B r ukt er er. Jene wohnten nach Ptolemäos als
kleine Chauken links, als größere Chauken rechts der unteren
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 3



34 Knoke,

Weſer, während weiter ſtromaufwärts auf beiden Seiten

des Fluſſes die Angrivarier ſich angeſiedelt hatten. Die
Brukterer aber bewohnten das Gebiet zwiſchen Ems und
Lippe; doch müſſen ihre Wohnſitze ſich noch etwas über die

Ems hinaus erſtreckt haben. Die nördliche Grenze ihres
Landes bildete, den Gewohnheiten der germaniſchen Stämmc

entſprechend, jener breite Sumpfgürtel, der ſich in der Mitte

zwiſchen dieſem Fluſſe und dem Teutoburger Walde hin
zieht und innerhalb deſſen bisher auch nicht eine altertüm
liche Grabſtätte aufgefunden worden iſt, wie auch der Land
ſtrich bis auf den heutigen Tag mehr oder weniger unan
gebaut geblieben iſt.

Zwiſchen den genannten Völkern muß nun aber noch

ein dritter Stamm anſäſſig geweſen ſein, und in der Tat
werden allgemein in dieſe Gegend die auch von Tacitus
erwähnten Cha ſu a r i er verlegt, deren Name gewiß von
dem des Fluſſes Haſe abzuleiten iſt.

Zur Zeit des Tacitus waren nun mehrfache Umwäl
zungen in den Beſitzverhältniſſen der übrigen Stämme vor
gekommen. Soeben, als der römiſche Geſchichtsſchreiber

ſeine Germania ſchrieb, hatte er vernommen, daß die An
grivarier und Chamaven in das Gebiet der Brukterer ein
gefallen ſeien und deren Land erobert hätten, eine Nach
richt, die allerdings in der friſchen Meldung übertrieben
war, wie Tacitus ſi

e

ſelbſt denn auch nur unter Vorbehalt
wiedergibt. !) Anderſeits aber berichtet e

r als ſicher, daß

die Chauken ihre Herrſchaft von der Nordſee bis a
n

die
Chattengrenze, alſo bis zur oberen Weſer, erweitert hätten.

*) Germania c. 33. Juxta Tencteros Bructeri olim occurrebant:
nunc Chamavos e

t Angrivarios immigrasse narratur, pulsis
Bructeris a

c penitus excisis.
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Nun kann aber die Ausdehnung ihrer Wohnſitze, die

hiernach die Chauken vorgenommen hatten, nur auf Koſten
der Angrivarier erfolgt ſein, und dieſe müſſen deshalb,

einem Druck von Norden her nachgebend, in das Brukterer
land gezogen ſein. Sie werden alſo aus der Gegend der
mittleren Weſer durch den Paß von Bielefeld gekommen
ſein, während die Chamaven von Weſten her in das Bruk
tererland eindrangen, aber wohl nicht weit gelangten, da

ihr Stamm auch ſpäter noch auf das holländiſche Hama

land beſchränkt blieb.
Vollzog ſich ſo der Einfall in das Brukterergebiet, dann

wurde das Land der Chaſuarier davon nicht berührt; dieſer

Volksſtamm blieb vielmehr bodenſtändig. Das muß nicht
nur für das erſte Jahrhundert nach Chriſtus, ſondern auch
für die folgenden Jahrhunderte angenommen werden.

Zur Zeit Karls d. Gr. macht ſich freilich für die Be
völkerung im Oſten unſerer Heimat der Name der Engern
geltend. Daß dieſe Bezeichnung aus dem Namen der An
grivarier hervorgegangen ſei, iſ

t

nicht unbeſtritten, und

ihre Ausbreitung fällt nicht mit den alten Wohnſitzen der
Angrivarier zuſammen. Auch ſteht die Weſtgrenze des
Engerngebiets nicht ſicher feſt. Der Unterſchied in der
Giebelverzierung a

n

den Häuſern, je nachdem e
r in Pferde

köpfen oder in dem aufrecht ſtehenden gedrechſelten Balken
beſteht, iſ

t

wohl zur Feſtſtellung von Stammesgrenzen ver

wandt worden. *) Jedoch die hierdurch gefundene Grenze

deckt ſich wieder nicht mit der Dialektgrenze.*) Aber auch,

wenn wir dieſe gelten laſſen, ſo darf doch eine ſcharfe

Scheidelinie keineswegs zwiſchen Osnabrück und Bünde ge

*) So von Brandi in unſeren Mitteilungen Bd. 1
8 S
.
1 ff
.

*) Vgl. Jellinghaus im 29. Bande unſerer Mitteilungen

S. 1 ff.

3.
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zogen werden. Eine ſolche hat wenigſtens die Natur ver
ſagt, und eine Eroberung unſeres Gebiets in vorfränkiſcher

Zeit durch Stämme, die eine völlige Umwälzung in den
Lebensverhältniſſen für die Bevölkerung unſerer Heimat
hervorgerufen hätte, iſ

t völlig ausgeſchloſſen.

Eine ſolche Eroberung nimmt jedoch u. a. Schuchhardt
an. Er meint, daß die Sachſen, deren Name ja allerdings

zuerſt in Holſtein auftaucht, von dort hergewandert ſeien
und, aus der Gegend von Stade vordringend, allmählich

das ganze Gebiet bis zum Rhein hin unterworfen hätten.

Ihnen weiſt er insbeſondere auch die bereits beſprochenen

Buckelurnen zu.

Aber einmal iſ
t

e
s

doch bereits verdächtig, daß in ver
hältnismäßig frühen Urkunden!) zum Unterſchiede von

anderen Gegenden Nordweſtdeutſchlands ein Teil der Graf
ſchaft Hoya wie der Diözeſe Minden als das eigentliche

Sachſenland, oder wie e
s in ſpäteren Chroniken heißt, als

die terra antiquorum Saxonum”) bezeichnet wird. Dazu
kommt, daß die Buckelurnen doch immerhin nur beſtimmten
Gegenden des von den Sachſen beſeſſenen Gebietes, nämlich

dem nördlichen Teile der Provinz Hannover, angehören,

während ſi
e weiter ſüdlich fehlen.

Gegen die hier vorgetragene Anſicht ſpricht aber vor

allem Folgendes. Zur Zeit des Tacitus waren im nord
weſtlichen Deutſchland das mächtigſte Volk die Chauken. Sie
hatten ſich auf Koſten der Angrivarier wie der Cherusker
weit nach Süden bis a

n

die Grenze des Chattenlandes aus

) J. J. 1241; v. Hodenberg, Hoyer Urk. VII, 1
8 und VII, 167.

*) Die terra antiquorum Saxonum umfaßte den ſüdöſtlichen Teil
des Bremer Largau oder Steiringen und den nordöſtlichen Teil des
Mindener Entergau bis zur Warmenau. v

. Hodenberg a. a. O
. VIII,

5
. Note.
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gebreitet, und der römiſche Geſchichtsſchreiber ſagt ausdrück

lich, daß ſi
e

dieſen ausgedehnten Landſtrich nicht nur er
obert, ſondern auch ausgefüllt hätten, während damals noch

d
ie Sachſen jenſeits der Elbe ein ſo unbedeutender Stamm

geweſen ſein müſſen, daß er von ihm nicht einmal erwähnt
wird.

Auch nach Ptolemäos, alſo in der Mitte des zweiten
Jahrhunderts, befanden ſich noch keine Sachſen zwiſchen der

unteren Elbe und Weſer, ſondern dort ſaßen nach wie vor

d
ie Chauken. Dagegen erſcheinen die Sachſen bereits ſeit

dem dritten Jahrhundert mit den Franken zuſammen am
Niederrhein und verheeren Belgien, ) und um die Mitte
des vierten Jahrhunderts heißen die Sachſen nebſt den
Franken das kriegeriſchſte Volk jenſeits des Rheins und an

den Küſten der Nordſee, das mit den letzteren zuſammen

d
ie Städte am Rhein eroberte und zerſtörte, alſo ſeine Herr

ſchaft bereits bis in jene Gegend ausgebreitet hatte.*)

Hiernach hätte der kleine Stamm der Sachſen in kurzer

Zeit eine ſolche Kraft entfalten müſſen, daß er das mächtige

Volk der Chauken und noch viele andere in Nordweſtdeutſch

land überrannte. Das erſcheint unmöglich. Die Ausbrei
tung des Sachſennamens zwiſchen Elbe und Rhein iſ

t viel
mehr nur dann zu begreifen, wenn wir unter dieſer Be
zeichnung einen Sammelnamen, wie der der Franken war,

verſtehen und annehmen, daß die verſchiedenen
Stämme jenes Gebiet s nicht unterworfen wurden,
ſondern ſich unter dieſem Namen zu einem
großen B u nd e v er einigten.
Daß auch jetzt noch die Chauken einen Hauptſtamm

bildeten, verſteht ſich bei ihrer großen Zahl von ſelbſt, wird

) Eutropius IX, 21 und Oroſius VII, 25, 3.

*) Julianus Orat. I p. 43 ff. Zoſimus III, 1.
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aber auch dadurch noch beſtätigt, daß der gemeinſame Ver
ſammlungsort der Sachſen, Marklo an der Weſer, in ihrem
Gebiete gelegen haben muß.

Nun wird uns berichtet, ) daß die Quaden ein Teil der
Sachſen geweſen ſeien. Daß hier ein Schreibfehler vor
liegt, iſ

t ja offenbar; denn die Quaden ſind nie aus Süd
deutſchland herausgekommen. Man hat deswegen wohl
eine Verwechſelung mit den Chamaven angenommen. Mehr
Wahrſcheinlichkeit beſitzt die Vermutung Clüvers, daß die

Chauken gemeint ſeien. Das iſt jedoch für unſere Frage

von untergeordneter Bedeutung. Was aber mit aller wün
ſchenswerten Deutlichkeit aus jener Mitteilung hervorgeht,

das iſ
t die Tatſache, daß wirklich das Volk der

Sachſen in einzelne Volk steile zerfiel, daß
alſo dieſe Bezeichnung wirklich als ein Sammelname galt.

War dies der Fall, dann wurde auch das Osna -

brücker Land bis auf Karl d. Gr. n icht von
einem fremden Stamm e unterworfen; e

s

behielt vielmehr auch nach Annahme des Sachſennamens

ſeine alte Bevölkerung. Hier war es doch auch, wo die
Väter unſeres Landes ſich unter Widukinds Führung mit
äußerſter Zähigkeit gegen die Fremdherrſchaft verteidigten.

Das iſt aber nur zu verſtehen, wenn der berühmte Sachſen
herzog nicht der Führer eines eingewanderten Stammes,

ſondern der Landsmann der Bewohner unſerer Heimat war.
Uebrigens blieb auch unter der Herrſchaft der Franken

die heimiſche Bevölkerung beſtehen, d
a

e
s

ſich hier nur um
die Unterwerfung unter einen fremden König, aber nicht

um den Einbruch eines fremden Volkes handelte. Ja der
Stamm der Sachſen bewahrte derartig ſeine friſche Kraft,

daß e
r

nach dem Untergange des Karolinger Königshauſes

*) Zoſimus III, 6.
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bereits an die Spitze Deutſchlands trat und ein Nachkomme

des Herzogs Widukind nach Karl d. Gr. der mächtigſte

Kaiſer unſeres Volkes wurde.
Wir dürfen alſo mit Recht behaupten, daß ſeit dem

ſt ein zeitlichen Welt alt er die Bevölkerung
des Osnabrücker Land es nicht gewechſelt
hat. Ja es gibt nur wenige Gegenden Deutſchlands oder
ſelbſt Europas, für die eine derartige Bodenſtändigkeit der
Bevölkerung nachzuweiſen iſt. Einſt taten ſich die Athener
viel darauf zugute, daß ſi

e im Gegenſatz zu anderen Stäm
men Autochthonen ſeien. Auch Perikles rühmt es in ſeiner
bekannten Leichenrede, daß ſein Vaterland immer von dem

ſelben Volke bewohnt geweſen ſei. Mit größerem Recht

aber dürfen wir von den Eingeſeſſenen des Osnabrücker
Landes dies behaupten.



Ergänzungen zur Baugeſchichte

der Biſchöflichen Kanzlei in Osnabrück.
Von Wilhelm Jänecke.

Nach Auffindung der Original-Entwurfszeichnungen nebſt
zugehörigen Akten im hieſigen Staatsarchive!) laſſen ſich
folgende bemerkenswerte Ergänzungen zur Baugeſchichte*)

dieſes früheſten, größten und in ſeinen Folgen wichtigſten

klaſſiziſtiſchen Bauwerks der Stadt Osnabrück feſtſtellen.
Beachtung verdient der Vorſchlag des Regierungs-Se

kretärs Preuß (1775), das Zuchthaus am Neumarkte, das
viel zu groß ſe

i

und „dieſem Hochſtifte vielleicht angemeſſen

ſein dürfte, wenn wir zehnmal ſoviel Untertanen hätten“
als Kanzleigebäude auszubauen und „die bisherigen Zücht
linge nach Celle oder Bremen“ zu bringen. Die beiliegende
Aufnahmezeichnung vom alten Zuchthauſe vom Zimmer
meiſter J. F. Schultze mit neuer Faſſade zeigt eine 17
achſige Längsfront mit 3achſigen Eck- und Mittelriſaliten,

der Mittelgiebel in ähnlich geſchwungenen Barockformen wie
das früher Berghoffſche (heute Finkenſtädtſche) oder das

*) ſ. Rep. XV. Abſchn. 180 Nr. 11–13. Mit vielen ein
liegenden Zeichnungen, dazu die beſonders numerierten Zeich
nungen 169a–169i, letztere leider faſt ſämtlich ohne Unterſchrif
ten der Verfaſſer.

*) ſ. Mitt. 1911 S
.

249 ff
.

und Jänecke, Das klaſſiſche
Osnabrück S. 70 ff.
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Möſerſche Haus. Auch der Plan, das alte Kanzleiarchiv
durch einen Anbau zu vergrößern, iſ

t

im Grundriſſe erhalten.

Bemerkenswert iſ
t

ſodann der Lageplan von 1778 vom

Schloſſe mit der Martiniſchanze und den Grundſtücken
Struckmann, v

. Oſtman und dem des ſpäteren „Großen

Clubs“. Hiernach war damals beabſichtigt, den Neubau
auf das erſtgenannte Struckmannſche Grundſtück, welches

auch als „Nagelſcher Hof“ bezeichnet wird, zu ſetzen. Offen
bar von einem Dilettanten gezeichnet ſind die vielleicht hier

zu gehörigen Grund- und Aufriſſe 169e I–IV und 169e
II–III. Beide variieren das Thema des Münſterſchen
Adelshofes mit zurückliegendem Mittelbau und Hof ein
ſchließenden Seitenflügeln. Sie werden wahrſcheinlich von
Wöbbeking (oder von Clemens Lipper) herſtammen.
Als neu in der ganzen Baugeſchichte iſ

t hervorzuheben,

daß vpn Schaedler nicht nur der letzte – von Mang
und Paulſen nur noch in Einzelheiten abgeän

derte –, ſondern auch der erſte Entwurf von 1778 ſtammt,
der ſich innerhalb der Koſtenſumme von rd. 20000 Rtlr. hielt
und auf deſſen Grundrißanordnung im ganzen man nach
vierjähriger Irrfahrt (1782) wieder zurückkam. Der mit
169a I–TI bezeichnete Entwurf mit Lageplänen 169f I–III
und zugehörigen Baubeſchreibungen („Promemoria“) vom

10. 9
.

und 2
.

11. 1779 ſtellt den Neubau mit der Längs

front gegenüber der damaligen Schmieſingſchen Kurie, dem
heutigen Biſchöflichen Palais mitten auf den „Freythoff“,

und zwar in der Verlängerung der heute noch neben der

Biſchöflichen Kanzlei befindlichen kleinen Querſtraße. Der
Grundriß hat im Mittelbau a

n

der Vorderſeite einen vor
tretenden länglich-ovalen Raum mit Treppenhaus, a

n

der

Rückſeite einen ebenfalls vortretenden achteckigen Saal, die
Seitenflügel zeigen die gewölbten Archivräume, etwa in

den Abmeſſungen, wie ſi
e ſpäter ausgeführt ſind. Die
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Außenarchitektur iſ
t für Schaedlers Uebergangsſtil zwiſchen

Rokoko und Klaſſizismus bezeichnend, neigt dem letzteren

aber mit deutlicher Abſichtlichkeit zu. Der Einfluß der fran
zöſiſchen „Hôtels“, wie ſi

e

z. B
.

Blondel als „Maisons de
plaisance“ für den rheiniſchen Adel benutzte und die auch
Schlaun im Münſterlande z. B

.

für Haus Beck!) nach
ahmte, iſ

t ganz unverkennbar und laſſen Schaedlers Ab
hängigkeit von Schlaun vermuten. Eine genauere Lebens
beſchreibung Schaedlers, der aus nicht genauer bekannten

Gründen im Juli 1782 Osnabrück verließ, müßte hier noch
wertvolle künſtleriſche Beziehungen aufdecken.

Neu iſ
t ferner, daß es offenbar nicht die Wöbbekingſchen,

ſondern dieſe Schaedlerſchen Riſſe waren, die auf Möſers
Vorſchlag an den Potsdamer Manger, letzterer von dem

Berliner „Buchführer“ Nicolai hierzu empfohlen, zur Be
gutachtung geſchickt wurden. Die daraufhin 1780 von Man
ger aufgeſtellten „zweyerlei Entwürfe“ ſind m. E

.
die mit

169c I–IV und 169d I–IV bezeichneten. Beide verlaſſen

in ſouveräner Nichtachtung der beſchränkten Baumittel das
beſcheidene Bauprogramm Schaedlers und gruppieren eine

Ueberzahl von Räumen in einen 11achſigen und 3geſchoſſigen

Monumentalbau großen Stils um einen ganz ins Innere
verlegten Binnenhof, arbeiten mit mehrfachen großzügigen

Treppenhäuſern und zeigen machtvolle doriſche Außen
architekturen, in Einzelheiten ähnlich dem Berliner Zeug

hauſe oder dem Japaniſchen Palais in Dresden. Lipper

erhielt dann den Auftrag, „das Weitere in den zu commu
nicirenden Berliniſchen Riſſen zu beſtimmen und allenfalls
einen neuen der Größe des Gebäudes und der Gegend, wo

e
s angelegt werden ſoll, angemeſſenen Plan mitzuteilen“.

Auch e
r

hat in ſeinem Entwurfe (offenbar 169b I–IT) keine

*) ſ. Hartmann, Schlaun S. 241.
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Einſchränkung, ſondern eher eine weitere Uebertreibung ins
Großartige vorgenommen. Die Verſuchung hierzu lag nahe,

weil der alte Kanzleibau ſelbſt ein ziemlich umfangreicher

Bau von erheblicher Tiefe war. Aus den 1
1 Achſen der

Längsfront Mangers werden bei Lipper 1
5 mit 5achſigem

Mittelriſalite in joniſcher Ordnung, mit mächtigem Giebel
felde gekrönt. Es war hohe Zeit, daß Schaedler die viel

zu hohen Koſten dieſer Phantaſie-Entwürfe mit rd. 70 000

Rtlr. feſtſtellte und daß Direktor und Räte das viel kleinere
Bauprogramm des Canzley-Collegii, der löbl. Ritterſchaft

(1 Zimmer), des Biſchöfl. Offizialatgerichts und des Ober
Gogerichts (dieſe beiden im Obergeſchoſſe) nochmals klar
legten (7. 7

.

1781). Als die hohen Koſten der Mangerſchen

und Lipperſchen Bauabſichten weiter bekannt wurden, wollte

die Ritterſchaft, unmutig über die lange Verzögerung, den
ganzen Neubau fallen laſſen (3. 11. 1781) und ſich auf den

Anbau eines Archivs beſchränken, wurde aber vom Domkapi

tel und den ſtädtiſchen Vertretern, die an dem Neubau feſt

hielten und Schaedler „mit Verfertigung eines anderwei
tigen Riſſes und eines zuverläſſigen Anſchlages der Koſten

desſelben“ beauftragten, überſtimmt. Zu ſeinem neuen
Entwurfe ſtellte Schaedler vor ſeiner Abreiſe noch mit
Hülfe des Maurermeiſters Mang und des Zimmermeiſters
Riegeler (für 40 Rtlr.) ein großes Holzmodell her (4.7. 1782).

Auf Lippers bezw. des Offizial-Domherrn v
.

Weichs Vor
ſchlag wurde als ausführender Mauermeiſter Anton Mang

mit ſeinem Sohne Johann Chriſtoph M an g aus Lichtin
gen bei Corvey berufen, welche an den Schaedlerſchen Riſ
ſen noch dies und jenes zu ändern fanden. In einem
Schreiben Möſers vom 12. 9. 1782 heißt es, Anton Mang

ſe
i

„ein alter erfahrener Mauermeiſter, der ſehr viele
Kirchen, Klöſter und adliche Häußer in Weſtfalen erbauet

und ſich damit nicht allein einen großen Ruhm, ſondern
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auch ein ziemliches Vermögen, wovon er in ſeinem Alter

lebt und Caution ſtellen kann, erworben hat.“ Beſonders

ſe
i

e
r erfahren in Herſtellung von Gewölben, worauf es bei

dem Neubau vorzüglich ankomme, und habe a
n

den in den

Schaedlerſchen Riſſen gezeichneten Gewölben ſchon verſchie

dene Fehler entdeckt uſw. Die zahlreichen Abänderungs
vorſchläge Mangs (vom 6

.

9
. 1782), der ſich als Mauermei

ſter dem als Zimmermeiſter vorgebildeten Schaedler etwas
aufſpielte, wurden jedoch keineswegs ſämtlich genehmigt.

v
.

Weichs warnte ſelbſt davor, von dem vom Könige (2. 4.

1782) genehmigten Schaedlerſchen Riſſe abzuweichen, und
meinte, daß ſich Mang, Vater und Sohn, nicht einen
Augenblick vertrügen, daher die Annahme eines beſonderen
Bauleiters, der alles anordne, unbedingt nötig ſei. Der

Geheime Rat von Arnswald war derſelben Anſicht und
ſchlug vor, einen Conducteur, der „in artis peritus“ ſein
müſſe, nicht von Münſter, wo e

r

ev. ſpäter nicht mehr zu

faſſen ſei, ſondern von dem verwandtſchaftlich verbundenen

Hannover zu holen. Als ſolcher trat ſeit Ende 1783 der
Königl. Churfürſtliche Landbaukondukteur H

. Paulſen
– bis 1790 – in die Dienſte des Hochſtifts. Auch e

r

hat

an den Riſſen Schaedlers und der Mangs noch Aenderun
gen vorgenommen, bezw. ſi

e weiter ausgearbeitet und den

Bau bis zur Fertigſtellung geleitet. Später arbeitete e
r

an der Abrechnung und leitete zugleich die Umbauten im
Schloſſe, bis er (1790) nach Hannover zurückkehrte.

Die Abbruchsarbeiten wurden 26. 9. 1782 öffentlich
verdungen und noch in demſelben Jahre ausgeführt. Mit
dem Neubau begann man erſt im Frühjahr 1783. Die ein
zelnen Arbeiten wurden von folgenden Unternehmern bis
Frühjahr 1786 ausgeführt: Abbruchsarbeiten: Steinhauer

meiſter Behrens; Maurerarbeiten: die beiden Mang; Stein
metzarbeiten: die Meiſter Mang, Cott, Bauer, Finckelmeyer,
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Behrens, Thiele; Zimmerarbeiten: J. F. Schultze;
Schmiedearbeiten: G. G. Hüggelmeyer und Sönnecke
(Klammern, Schrauben und dergl.); Schloſſerarbeiten:

Reinhard und Möller; Blechenſchlägerarbeiten: Dieterich
(Rinnen); Malerarbeiten: Jachens. Die Sandſteine zu den
Fundamenten kamen vom Hüggel (bis Sockelhöhe), die zu

den Fenſtereinfaſſungen, Geſimſen und dergl. aus Oeſede,

die ſchlichten Quader aus Hilter (Honsberger Grube). Die
verſchiedenen Sandſteinarten ſind im Aeußern bei näherer
Betrachtung leicht kenntlich. Auch erkennt man heute noch,

daß an der Schmalſeite nach dem Domhofe zu früher in der

Mitte ſtatt des Fenſters eine Tür geſeſſen hat, an der ge
genüberliegenden Schmalſeite jedoch ſtatt der jetzigen Tür
ein Fenſter. Backſteine lieferte H. Elfers-Palſterkamp,

Ziegelbrenner Fluchtmann-Hagen und Görtemöller-Eng

ter. Das großbritanniſche Wappen im Giebel wurde nach
einer vom Bildhauer Feil gefertigten Zeichnung,
nachdem es von dieſem „im Rauhen boſſiert“ worden, von

dem Münſterſchen Bildhauer Johann Sche
de le „ins Reine ausgearbeitet“. Bemerkenswert iſt noch,
daß der rühmlichſt bekannte Osnabrücker Bildhauer Georg
Gerhard Weſſel die verſchiedenen Entwürfe zu dem

hübſchen gußeiſernen Geländer der Freitreppe zeichnete
(Zeichnungen erhalten), welches dann vom Schmiedemeiſter

Möller ausgeführt wurde. Höchſt bedauerlich war das große
Unglück, welches ſich am 21. Mai 1785 zutrug. Das Gerüſt
(geliefert von Thimme-Osnabrück und Kolon Suttmeyer

Jeggen) brach am oberſten Geſchoſſe beim Hinaufſchaffen

des ſchweren Sandſtein-Hauptgeſimſes plötzlich ein und 1
9

Arbeiter ſtürzten in die Tiefe, von denen 3 ſofort ſtarben,

von den übrigen ſich 14 mehr oder weniger ſchwere Ver
letzungen zuzogen. Der ältere Mang pflegte in den Win
termonaten, wo der Bau ſtill lag, nach ſeiner Heimat bei
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Corvey zurückzukehren, der jüngere (Johann Chriſtoph)

blieb ſpäter in Osnabrück und wird manche von den beſſe

ren Wohnhäuſern der klaſſiziſtiſchen Epoche gebaut (und

entworfen) haben.

Die Baugeſchichte wäre hiermit in großen Zügen feſtge

legt. Ein näheres Eingehen auf Einzelheiten, beſonders
die Vorarbeiten bis zum Zuſtandekommen des endgültigen

Schaedler-Mang-Paulſenſchen Entwurfs unter Veröffent
lichung der vorzüglich erhaltenen Zeichnungen und nähe

rem Eingehen auf die gleichzeitigen baukünſtleriſchen

Strömungen des In- und Auslandes – wobei die Abhän
gigkeit vom franzöſiſchen Kunſtgeſchmacke klar zu Tage tre
ten müßte – wäre für einen Architektur- oder Kunſtge
ſchichts-Studierenden eine äußerſt lohnende Arbeit. Für die
Entwicklung des Osnabrücker Klaſſizismus iſ

t
der Kanzlei

bau in mehr als einer Hinſicht von epochemachender Wich
tigkeit. Dank der zur Vorſicht neigenden, allem Sprung

haften abholden Art des weſtfäliſchen Stammes wurde bei
dieſem Bau, deſſen grundlegende Bedeutung man bald er
kannte, jede Uebereilung, die ſich ſchwer gerächt hätte, ver
mieden. Dem überragenden Geiſte Möſers wurde es mehr

und mehr klar, daß eine ſolche Bauaufgabe mit den unzu
länglichen einheimiſchen Kräften allein nicht zu löſen war.
Die Heranziehung hervorragender auswärtiger Begabungen

wie Manger, Mang, Paulſen, Feil, Schedele u
.

a
.

brachte

neues, friſches künſtleriſches Leben in das vom großen

Strome der Zeit etwas abgelegene weſtfäliſche Städtchen. !)

*) Unter den Zeichnungen finden ſich auch ſolche von D
.

G.
Landwehrmeyer, eine „Ordo Corinthicus“, unterzeichnet „Osna
brück 18. 3

.

1799“ und ein hübſches 7achſiges Manſardenhäuschen

(ähnlich dem Grunerſchen in der Hakenſtraße 8a), unterzeichnet
„Göttingen 10. 8. 1800“. Wie weit dieſer Landwehrmeyer
(Schüler Hollenbergs?) in Osnabrück ſelbſt tätig war, bleibt noch

aufzuklären.
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Die heimiſchen Baukünſtler und das heimiſche Bauhandwerk,
beſonders ſoweit es techniſch ſchwierigere oder künſtleriſchfeinere Arbeit zu leiſten hatte, zog hiervon den größten
Nutzen und empfing die notwendige Schulung für die glänzenden Leiſtungen, die das kleine Osnabrück auf baulichem
Gebiete in der folgenden klaſſiziſtiſchen Epoche zur Bewunderung der Neuzeit hervorbringen konnte.



III.

Die ehemaligen Stiftskurien in der Stadt

Osnabrück

nach dem Beſtande vom Jahre 1802.

Von J. R hot ert.

eben den adeligen Höfen, d
ie

noch im 18. Jahrhun
derte etwa ein Sechstel des Stadtareals einnahmen – man
vergleiche darüber ein Referat über einen diesbezüglichen

Vortrag des Cand. med. v. Bruch im 36. Bande der Hiſt,

Mitteil. –, beanſpruchen auch die früheren Amtswohnungen
des Klerus, die ſog. Kurien, eine beſondere Bedeutung
für die Feſtlegung des Stadtbildes in früherer Zeit, das

in den letzten Dezennien ſo viele und oft einſchneidende
Veränderungen erfahren hat. Wie die Adeligen, ſo beſaßen

ebenfalls die Geiſtlichen als ſog. Exempte Privilegien, na
mentlich in bezug auf die freien Plätze, die ſich um die

Kirchen lagerten, die ſog. Immunitäten, an denen ſi
e

meiſt

ihre Wohnungen erbauten. Hier ſtanden den beiden Ka
piteln des Domes und von St. Johann gewiſſe Juris
diktionsrechte zu, von denen das ſog. Aſylrecht – zu

Gunſten von Verbrechern, die ſich auf die Freiheiten flüch

teten – erwähnt ſei, das mehrfach zu Streitigkeiten zwiſchen
dem Magiſtrate der Stadt und den Kapiteln Anlaß gab.

Es wurde gegenüber den Bewohnern der Freiheiten, auch

z. B
.

am Barfüßerkloſter, wie ſich aus dem, ſeit 1654 g
e

führten Totenregiſter des Domes ergibt, vom Domkapitel

ein ausſchließliches Begräbnisrecht beanſprucht, von dem e
s
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zwar zuweilen dispenſierte.) Jedoch handelt e
s

ſich hier

nicht um dieſe Rechtsfragen, die früher von Bedeutung wa
ren; in der folgenden Ausführung ſoll nur der Beſitz
ſtand der beiden Kapitel an den Amtswohnungen der Geiſt
lichen, d

. i. der Kurien, feſtgeſtellt werden. Zur Ver
gleichung ſind einige Notizen aus älteren ſtädtiſchen Bür
gerliſten, die freundlichſt gegeben wurden, herangezogen,

wie bezüglich der Freiheiten die Angaben des Mag. Rein
hold vom Ratsgymnaſium aus dem Jahre 1790 über ſämt
liche Gebäude der Stadt (im ganzen 1506) und deren
damalige Bewohner. Jedoch empfiehlt es ſich, für unſere
Unterſuchung einen Zeitpunkt zu wählen, mit dem die
ganze ältere kirchliche Entwickelung abſchließt, der, nach
einigen Dezennien, die jetzige neueſte Periode folgte. Das
Ereignis nun, welches den früheren Verhältniſſen auf dem
kirchlichen Gebiete, der alten Archidiakonalverfaſſung der

Diözeſe u
. a., ein Ende bereitete, war die Säkulariſation,

die in bezug auf die Stiftsk u rien in die Erſcheinung
trat, als am 1

. Dezember 1802 die Königlichen Siegel an

dieſelben angelegt wurden. Pfarrhäuſer und eigentliche

Seelſorgsbenefizien unterlagen nämlich der Aufhebung nicht.

– An einzelne Kurien ſollen geſchichtliche Notizen ange
knüpft werden. Beginnen wir mit den Dom skurie n.

Als nach dem Dombrande vom Jahre 1100, der auch
das ſog. Bruderhaus mitbetroffen hatte, in dem bisher die

Geiſtlichen des Domes ein gemeinſames Leben geführt

) Aus einem andern Grunde legte ſich der Dompaſtor für die
damals faſt ganz katholiſchen Bauerſchaften Haſte und Schinkel ein

Begräbnisrecht – auch gegenüber den Evangeliſchen – bei, während
umgekehrt in Atter und Gaſte die vereinzelten Katholiken in bezug

auf ihr Begräbnis a
n

die evangeliſchen Kirchendiener gewieſen waren.

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 4
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hatten, ſich allmählich die Auflöſung dieſer vita communis
vollzog, ergab ſich damit die Notwendigkeit einer getrenn

ten Vermögensverwaltung zwiſchen Biſchof und Kapitel,

wie die Ausſcheidung und Dotierung der einzelnen Stel
len für die Kapitelsmitglieder. Vor allem mußten letzteren
eigene Wohnungen zugewieſen werden. Es liegt nun die
Nachricht vor, daß dem Biſchofe bei dieſer Teilung dic
nördliche Freiheit zufiel, auf der ſich die mehrfach in
den Urkunden (ſo namentlich einer vom Jahre 1290) er
wähnte biſchöfliche Wohnung (aula Episcopalis) befand,

vielleicht an der Stelle des jetzigen Gymnaſialkollegs. Der

Beſitz erſtreckte ſich bis zur biſchöflichen Mühle am Hellings

tore. Dagegen wurde dem Domkapitel die ganze ſüd
liche Freiheit – Domhof, Kleine Domsfreiheit mit der
Mühle am Herrenteich – zugewieſen. Die Immuni
tät wurde, wo es anging, von einer Mauer eingefaßt, deren

Reſte noch von der Nordſeite der neuen Lortzingſtraße nach

der Krahnſtraße hin wahrnehmbar ſind. Die beiden gro

ßen Freiheiten des Domes – und von St. Johann –
lagen alſo, abgeſehen etwa von der Weſtſeite der Großen
Domsfreiheit, in feſten, unverrückbaren Grenzen, während

außer derſelben die Bürgerſchaft ihr Gebiet, das ſich an
fangs im Markte mit ſeinem damals bedeutenden Geſchäfts

leben konzentrierte, in neuen Straßen ausdehnte, und die

Stadt ſich ſogar zu Vorſtädten erweiterte, welche die Bürger

angeſichts einer Belagerung im Jahre 1553 ſelbſt zu ihrer
Sicherheit niederbrannten, worauf ſie die mächtigen Feſtungs

werke und Wälle anlegten, deren beengender Gürtel erſt vom

Jahre 1810 a
b allmählich geſprengt wurde. An der Doms

freiheit, vor allem am Domhofe und an der Kleinen Doms
freiheit erbauten nun die am Dome amtierenden Geiſtlichen,

vor allem die Domherren und die ſeit 1217 in den Ur
kunden auftretenden Vikare ihre Wohnungen, teilweiſe wohk
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auf eigene Koſten, und wenn dieſe Häuſer, namentlich die

der Domherren, auch ſchließlich in die Hände des Kapitels

übergingen, ſo blieb doch den Nutznießern ſtets die Unter
haltungspflicht wie auch die Amortiſation des Baukapitals.

Bereits in einer Urkunde vom Jahre 1216 begegnet uns
eine Domherrenkurie, genannt: domus claustralis; 1251
überträgt ein Domherr von Oer dem Propſt des Dom
kapitels ſein Haus am Herrenteich, wie der Dechant Gyſo

bezeugt. In einer Vereinbarung des Biſchofs und der Dom
herren gegen Vergewaltigung ſeitens der Laien vom Jahre
282 werden im 5. Artikel nebſt der Freiheit auch die

areae claustrales – d. i. die Domkurien mit ihren um
liegenden Grundſtücken – einbegriffen.!) Das Wort:
Kurie begegnet uns zur Bezeichnung eines Hauſes zu
erſt in einer Urkunde vom Jahre 1260. Die Zahl der Geiſt
lichen (Domherren und Vikarien) mußte wegen des täg

lichen feierlichen gemeinſamen Chorgottesdienſtes, der vie

le
n

geſtifteten Memorien 2c.*) naturgemäß a
n

den Stifts
kirchen eine weit größere ſein, als z. B

.

a
n

den bloßen

Pfarrkirchen von St. Marien und Katharinen, die je nur
2–3 Seelſorgegeiſtliche hatten. Mit ihrer im Laufe der Jahr
hunderte ſteigenden Vermehrung, durch Stiftung von Al
tären mit eigenen Prieſtern, ſteigerte ſich auch die Zahl der

Kurien. Hagemann ſagt in ſeiner Diſſertation über das

Osnabrücker Domkapitel: *) „Im Gegenſatz zu andern
Kathedralſtiftern, von denen die Vikare meiſt in einem

dormitorium konviktartig zuſammen wohnten, haben die
Osnabrücker Domvikare von Anfang an beſondere Häuſer.“

*) Osnabr. Urkundenbuch, 2
.

Band. Nr. 71.

* *) Siehe 4
. Band der Mitteilungen.

*) Hageman, das Osnabr. Domkapitel bis ins 1
4
.

Jahrhundert.

Hildesheim 1910.
4*
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(Zuerſt erwähnt in einer Urkunde vom Jahre 1246.) Wäh
rend die Vikarſtellen mehr Einzelſtiftungen waren, bei de
nen eine Aſzenſion je nach dem Dienſteintritt nicht ſtattfinden
konnte, war bei den Kurien der Kanoniker das Kapitel

der wirkliche Beſitzer, für deren Vergebung ſich im Laufe

der Zeit ein beſtimmter Optionsmodus) ähnlich wie bei
den ſchon 1246 erwähnten Obedienzen ausgebildet hatte.

Dazu kamen nun noch die Wohnungen der Laienbedienſte

ten der beiden Kapitel.

Gehen wir nun zunächſt über zu dem Platze, an dem
ein Teil dieſer Kurien lag, dem ſchönſten der Stadt, als
welchen wir die im Norden des Domes belegene Große
Dom sfreiheit bezeichnen dürfen, ſo begegnen wir
einer Nachricht, daß zu Ehren des Einzuges des Biſchofs

Erich von Grubenhagen im Auguſt 1509 „auf der ge -
ackerten und mit Hafer b eſ ä et en Freiheit ein glän
zendes Ritterturnier abgehalten wurde.“ Offenbar wurde,

wie aus dieſer Notiz ſich ergibt, damals der Domsfreiheit

– mit dem Domhofe – keinerlei Sorgfalt gewidmet. Die
ſer Zuſtand änderte ſich jedoch zum Beſſeren am Ende des

19. Jahrhunderts. Da infolge des Kanzleibaues 1785 die
bisherige Freiheitſtraße im Weſten zu enge geworden war,

ſo wird eine Erbreiterung derſelben vom Kanzleigebäude

bis zum Hauſe der Choralvikarien, Domsfreiheit Nr. 10,
vorgenommen. Dann ſchlägt Landbaumeiſter G. H. Hol
lenberg,”) der angeſehenſte Meiſter im Baufache jener Zeit,

“ ) Protokollbuch des Domkapitels vom Jahre 1732–1802 im
Domarchive.

*) Lebensſkizze in dem 1913 erſchienenen prächtigen Werk von

Dr. Ing. u. phil. Wilh. Jänecke: Das klaſſiſche Osnabrück,
S. 56–63, auf deſſen Illuſtrationen (183) gelegentlich verwieſen
werden ſoll.
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vor, den großen Platz der Freiheit zu ebnen und mit

Bäumen zu bepflanzen, ſo daß behufs des Viehmarktes –
der alſo hier damals ſtattfand, wie ſpäter am Hofhauſe –
noch Platz bliebe.!) Hollenberg ſchätzt in ſeinem Schreiben

die irreguläre Erdmaſſe der Großen Domsfreiheit auf

27 000 Kubikfuß. Da nun der Platz ein halb Fuß hoch
überall mit Erde bedeckt werden ſolle, ſo werde man mit
dieſer Maſſe 54 000 Quadratfuß anfüllen. Nun habe die
Große Domsfreiheit 300 Quadratruten, in runder Zahl

77 000 Quadratfuß; demnach 54 000 abgezogen, verblieben

23 000 Quadratfuß. Mithin werde noch 11 500 Kubikfuß

Erde mangeln, wozu eine Grube, 100 Fuß lang, 30 Fuß
breit und 4 Fuß tief, genügen würde, um die nötige Erd
maſſe zu liefern. – Eine Zeichnung für die Baum -
reihe, die geſchaffen werden ſolle, liegt den unten ge
nannten Akten des Staatsarchives, denen dies entnommen
iſt, bei. Die Planierung der Domsfreiheit, wie die Aus
beſſerung des Kanals übernimmt Bürger Thimmer. Hol
lenberg bezeugt, daß derſelbe die Arbeit am 16. Dezember

1787 vollendet habe. Auch ein Koſtenanſchlag für eine
Barriere um die Allee – wenn von Eichen 340 Taler, wenn
von Tannen 174 Taler – iſt beigegeben.
Es liegt dann noch ein Schreiben des Geh. Rats von

dem Busſche vor (vom 14. Auguſt 1788), worin e
s heißt:

„Da die in hieſiger Stadt belegene Gr. Domsfreiheit auf
Koſten Sr. Königl. Hoheit geebnet und zum Vergnügen

des hieſigen Publikums durch ſchickliche Bepflanzung für
Promenade eingerichtet worden, iſ

t verboten, Gras zu ſchnei
den, Vieh weiden zu laſſen oder an den Bäumen und bei
geſetzten Pfählen etwas zu verderben – bei Strafe von

!) Schreiben vom 2
. April 1785. Königl. Staatsarchiv, Rep. 17,

Abſchnitt 332.
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5 Thl. Der Angeber einer ſolchen Uebertretung erhält -

2% Thl. unter Zuſicherung der Verſchweigung ſeines Na
mens.“ Da Dompaſtor Kemper, der an der Freiheit

wohnte und eine gewiſſe Beaufſichtigung übernommen zu

haben ſcheint, einmal 6 Gänſe pfänden ließ – wogegen ſich
die betroffenen Beſitzer lebhaft wehrten –, erhielt er doch
die ausgeſetzten 22 Taler zum Beſten der Armen. In den
Jahren 1784–1790 wurde auch die Pflaſterung der Straßen
am Domhofe und an der Großen Domsfreiheit erwirkt.

Man ließ wöchentlich zweimal einen Wagen für Aufſamm
lung des Straßenſchmutzes fahren und befahl, daß zweimal

in der Woche – am Mittwoch und Sonnabend – die Gaſſen
gefegt wurden. Der Sinn für Verbeſſerung und Verſchö
nerung der öffentlichen Plätze, wie man den verſchiedenen

behördlichen Anordnungen entnehmen kann, war erwacht,

und wenn man den damaligen Zuſtand der Freiheit mit
dem jetzigen vergleicht, ſo dürfte der Unterſchied nicht mehr

ſo bedeutend erſcheinen. Denn auch der Fahrweg von der

Kanzlei bis zur Kleinen Kirche iſ
t

damals ſchon – wie aus
den Akten des Staatsarchives ſich ergibt – von Hollen
berg vorgeſchlagen und unzweifelhaft zur Ausführung ge
langt. Als der Vertrag zwiſchen dem Magiſtrat und dem
Domkapitel über die Beſitzrechte a

n

den Plätzen der Doms
freiheit, des Domhofes und der Kleinen Domsfreiheit ge

ſchloſſen war (abgedruckt im Osnabrücker Sonntagsboten

vom 6
. März 1892), ließ der Magiſtrat eine Planierung

und teilweiſe Senkung des Bodens auf der Großen Doms
freiheit vornehmen; die alten, zu mächtig gewordenen

Lindenbäume wurden durch eine neue Anpflanzung erſetzt.

Das Trottoir vor den Häuſern wurde erheblich erbreitert
und mit gelben Tonplatten belegt. An der Nord- und Weſt
ſeite des Domes wurde auf Koſten des Kapitels ein 5,8

Meter breiter Fußſteig mit Steinpfoſten und Ketten ein
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gefriedigt. – Nebenbei ſe
i

erwähnt, daß das Denkmal für
den am 8

. Januar 1794 geſtorbenen berühmten Osnabrücker
Staatsmann und Geſchichtsſchreiber Juſtus Möſer auf der
Großen Domsfreiheit 1836 geſetzt wurde. !)

Beginnen wir jetzt mit den einzelnen K u rien an
der Großen Dom s freiheit.
Nr. 1. Gymnaſialkolleg des Karolinums war zwar

ſelbſt nicht Kurie, ſteht aber doch auf ehemaligem Doms
grunde. Der Biſchof Itel Friedrich von Hohenzollern
(1623–1625) ließ durch den Kanzler Grafen Portia das
Domkapitel erſuchen, ihm die Paulskapelle und das un
mittelbar daneben liegende Pfarrhaus (den Bergerhof), ſo
wie ein anderes verfallenes Haus für die Jeſuiten zu über
laſſen und dieſen die Domſchule, die bisher im Domporti

kus von Domvikaren geleitet war, zu übergeben.*) Schon

im März 1625 wurde die Schule mit 3 Klaſſen von den
Jeſuiten übernommen. Im Herbſte 1629 verließen die
Jeſuiten ihr Haus neben der Paulskapelle und bezogen

eine neue Wohnung bei dem alten Auguſtinerkloſter am
Neuplatz, d

a

der neue Biſchof Franz Wilhelm von
Wartenberg hier eine Akademie errichten wollte, die
jedoch ſchon 1633 infolge des Einzuges der Schweden ihr

Ende fand. Nach der Rückkehr des Biſchofs in ſeine

Diözeſe wurde die Domſchule 1656 wiederum a
n

der Doms
freiheit von den Jeſuiten eröffnet. Da indeſſen die vor
handenen Räumlichkeiten nicht ausreichten, ſo beſchloß man,

ein neues Gymnaſium, ein neues Wohnhaus und eine neue
Kapelle zu erbauen. Am 3

. November 1673 fand der Ein
zug in das neue Gymnaſialgebäude ſtatt, zu dem Steine

*) Denkmal Möſers. Osnabrück 1836. (Rackhorſt)

*) Iber: Geſchichte des Gymnaſium Karolinum in den Pro
grammen der Anſtalt von den Jahren 1889 und 1891. – Gold
ſchmidt, Franz Wilhelm, 1866.
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von dem zerſtörten Kolleg von der Neuſtadt herangefahren

waren. Am 8. März 1685 begann man mit dem Abbruche
der alten Paulskapelle; das Material zu dem Neubau lie
ferte der halb zerfallene Giebel des früheren Barfüßerklo
ſters und deſſen Umfaſſungsmauern. Nach notdürftiger

Ausſtattung wurde die Kapelle vom Iburger Abte Maurus
Roſt am 3. Dezember 1635 eingeweiht. Die Beichtſtühle
und die Orgel des ehemaligen Auguſtinerkloſters wurden

in die neue Kirche!) gebracht; die jetzigen Glocken und der
Hochaltar der kleinen Kirche ſtammen aus dem 1819 aufge

hobenen Dominikanerkloſter (Natrup). Der Hauptteil des
Wohngebäudes war ſchon 1683 und 1684 in einer Länge

von 106 Fuß gebaut; im Jahre 1703 wurde der nördliche
Flügel, in dem ſich jetzt unten die große wiſſenſchaftliche Biblio
thek *) befindet, vom Biſchofe Karl von Lothringen erbauet,

deſſen Bildnis die Eingangstür ziert. Das mächtige Haus
diente zuerſt den Jeſuiten als Wohnung, nach deren Auf
hebung 1799 den Franziskanern, welche darauf das Gym

naſium übernahmen, und iſ
t

noch jetzt Amtswohnung des

Direktors und der Lehrer. 1904 beging das Karolinum

das 1100jährige Jubiläum der Anſtalt, zu dem Prof. Dr.
Jäger und der Direktor Ruhe Feſtſchriften herausgaben,

erſterer über die Geſchichte der Anſtalt, die ihren Urſprung

auf eine Urkunde Karls des Großen aus Aachen vom J.

804 ſtützt. P
.

Sixtus Henſeler, um die Osnabrücker Ge
ſchichte verdient durch eine große Sammlung von Urkunden
abſchriften, verſuchte gegen den Archivar Eccard in Hanno
ver die Echtheit der Urkunden zu verteidigen. (1721.) Obſchon

*) Fink - Siebern: Osnabrücker Kunſtdenkmäler Seite 168
bis 175. Mit Illuſtr.

*) Ueber die Bibliothek: Gymnaſialprogramme von

1875 ff
.
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nun die Echtheit dieſer Kaiſerurkunde von den neuen Hiſtori
kern, z. B. Tangl, !) nicht mehr aufrecht gehalten wird, ſo ſoll
damit aber nicht zugleich die tatſächliche Gründung einer

(höheren) Stiftungsſchule an dem von Karl dem Großen er
bauten Dome beſtritten werden.

Nr. 2. Gr. Domsfreiheit iſ
t

die Wohnung des zeiti
gen Dom p a ſtor s, die – mit Nr. 3 – an Stelle frühe
rer, niedergelegter Gebäude, in den Jahren 1835–1839 er
baut wurde. *) Da der Dompaſtor den Bergerhof 1

6 an

das Gymnaſialkolleg abtreten mußte (ſiehe zu Nr. 1),

ſo mußte er dafür mit einem anderen Hauſe entſchädigt wer
den. In einer Urkunde des Biſchofs Phlipp von Osna
brück vom Jahre 1147 werden die Grenzen der Pfarrei zu

St. Johann von der älteren Dompfarrei von ein
ander geſchieden, ſowie ſi

e

auch jetzt noch gelten – in der
Stadt tritt Großeſtraße 28 die Scheidung ein – und im
übrigen ſo lange gelten wird, bis die neue Herz-Jeſukirche

am Herrnteichswall und die jetzt im Bau begriffene Jo
ſephskirche vor dem Johannistore zu Pfarreien erhoben wer
den. 1216 wird in den Urkunden mehrfach der Vikar Her
man als Rektor des Hauptaltars, d

.
i. als Dompaſtor und

zugleich als sub c us tos, Gehülfe des Domherrn
Küſter, bezeichnet. Zwiſchen letzterem und dem Verwalter

des erſten Altares, d
. i. des Pfarraltares, wird 1242 eine

Abmachung”) bez. des Gehalts und anderer Punkte ge

troffen. Eine Vereinbarung, die zur Zeit des Heinrich von
Lothere (Laer) als Rektor des erſten Altares, des Pfarrers
Segenand von St. Marien und des Pfarrers Johannes
von Harpenvelde von St. Katharinen 1278 geſchloſſen
wurde, *) regelt eingehend die Rechte der 3 Pfarrer der

*) Archiv für Urkunden-Forſchung. 2
. Heft. 1909.

*) Akten des Domarchivs.

*) Urkunde Nr. 413 im 2
. Band des Urkundenbuchs.

*) Nr. 677 des 3. Bandes des Urkundenbuchs.
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Altſtadt, bez. des pfarrlichen Gottesdienſtes, der Kranken
ſeelſorge, der Begräbniſſe, wobei St. Marien und Katha

rinen als eigentlichen Pfarr- und Bürgerkirchen die Taufen
und Kopulationen vorbehalten wurden. Dort werden die
2 Kirchhöfe des Domes, jener für die Laien (Domhof) und
der kleine (ſüdliche) Friedhof für Geiſtliche bereits erwähnt.
Nach einer ſpäteren Urkunde läßt ſich der Dompaſtor von

der Mitaufſicht über den Domſchatz dispenſieren, um beſſer

der Seelſorge obliegen zu können. Vom Dompleban H.

Brunzel liegt aus dem Jahre 1455 ein handſchriftliches

„Leben Jeſu“ vor. !)
Nach der Einführung der Reformation durch Bonnus

im Jahre 1543 in St. Marien und Katharinen mußten alle

Katholiken der Altſtadt der Dompfarrei zugewieſen wer
den. Wegen der Wichtigkeit der Stellung des Dompaſtors

– der im übrigen in alter Zeit den Domvikarien entnom
men wurde – mögen hier die Namen der Dompaſtöre kurz
folgen, über die ſich bei Hamelman, Stüve (Hochſtift 2.
Band), der die im Staatsarchive befindlichen Sitzungspro

tokolle des alten Domkapitels benutzt hat, und bei Ber
lage *) einige Nachrichten finden. Im ſchwankenden 16.
Jahrhundert werden erwähnt: Liborius Miſſing († 1539),

Kramer († 1559), Volenſpet, Saller, Redeker (1563), Fa
bricius und der energiſche Wilh. Deffte bis 1619, der gegen

den Superintendenten Helvicus ſchrieb. Es folgte Conrad
von Büren († 1659), eines Bürgers Sohn, der 1654 die
Kirchenbücher des Domes begann und ein herrliches Wap
penbuch hinterließ, in dem auch die vorübergehende

*) Thyen, Bibliothek des Karolinums im Programm vom

Jahre 1875 Seite 18.
*) Gelehrtengeſchichte Osnabrücks, im Realſchul-Programm

vom Jahre 1876.

v



Die ehemaligen Stiftskurien in d
e
r

Stadt Osnabrück. 5
9

Schließung des Domes in der Schwedenzeit erwähnt iſt.

Dieſe Maßregel ergriff der ſchwediſche Kommandant, weil

e
r

ſich durch eine Aufführung der Schüler des Karolinums,

deſſen Rektor der Bruder des Dompaſtors war, beleidigt

glaubte. !) Doch wurde durch den Nachfolger der Dom bald

wieder dem Gottesdienſte geöffnet. Von den Dompfarrern

Frick († 1693), Vinke († 1717), Olmerlo († 1717), Betting,

Aldendorff († 1774) ſe
i

bezüglich des letzteren erwähnt, daß

derſelbe zum tauſendjährigen Jubiläum der Domkirche

Oktober 1772 – das als Feſt der Einführung des Chriſten
tums in unſeren Gegenden von den chriſtlichen Konfeſſionen

hier unter ungeheurer Beteiligung begangen wurde – eine
Predigt hielt und drucken ließ, wie auch Domvikar Deutgen

in einem lateiniſchen Gedichte das Ereignis feierte. Den
Dompaſtören Kemper († 1800) und Kruſe († 1836) folgte

der Dompaſtor Joh. Heinrich Beckmann, geb. aus Oſter
kappeln, eine kraftvolle, mächtige Perſönlichkeit, der auch

die vom Kaplan Seling zu St. Johann, Stüve u
.

a
. be

gonnene Mäßigkeitsbewegung kräftig unterſtützte.*) Un
ter dem erſten Biſchofe der 1858 wiederhergeſtellten Diözeſe
Osnabrück, Paulus Melchers, wurde e

r

1859 General
vikar und Domdechant, ward 1866 ſelbſt von dem Ka
pitel zum Biſchofe erwählt und ſtarb als ſolcher 1878. Von
1859–1881 war Dompaſtor und zugleich Domdechant Völler,

ein eifriger Seelſorger, dem – nach interimiſtiſcher Ver
waltung der Stelle durch Domkaplan Schulte – 1887
Kitzero folgte, unter dem die neue Domsſchule am Herrn
teichstore 1893 eröffnet wurde. Zum Domkapitular er

) Iber, Geſchichte des Karolinums.

*) Von Beckmann exiſtiert eine gedruckte Predigt vom Jahre
1843 bez. der 3

. Säkularfeier der Reformation; wozu damals
einige Kontroversſchriften erſchienen. – Biograph. B.'s von
Dr. Heurer. Osnabr. 1878.
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nannt, ſtarb er 1901. Unter dem jetzigen Dompaſtor Buch

holz wurde der Bau von 2 Kirchen in Schinkel unternommen.

Nr. 3, jetzige Domkaplanei, war früher eine Vikarie
Trium regum (Drei Könige), deren letzter Inhaber ein
Vikar Tyrell war. Domkapläne werden ſchon im 16. Jahr
hundert erwähnt; ſeit 1635 wurde das Amt des Dom
kaplans von einem Dominikanerpater zu Natrup verwaltet.

Manche Mitglieder der Domgemeinde nahmen ihre Begräb

nisſtätte in der Kirche oder auf dem Kirchhofe der Domini
kaner.

Nr. 4 (mit Hintergebäude), einfache, noch im alten
Zuſtande erhaltene Häuſer, war eine Vikarie S. Michaelis
Archangeli, die Vikar Franz Cramer inne hatte.

Nr. 5 und 6 ſieht Friederici-Stüve (1816, S. 19) als die
Stelle des Biſchofshofes an, ) den die Biſchöfe ſich nach
dem Brande des Bruderhauſes 1100 an der nordöſtlichen

Ecke der Freiheit errichteten. Dieſer Biſchofshof verfiel
jedoch bald und ward im Jahre 1583 vom Biſchofe Hein
rich III. für das eingegangene Auguſtinuskloſter dem Dom
kapitel überlaſſen, welcher daraus einen Dom her ren
hof machte. Als ſolcher wurde er zuletzt vom Domherrn
Probſt von Stael-Sutthauſen bewohnt. Nach einer Ocular
inſpektion, die nach deſſen Tode am 29. März 1803 vorge

nommen wurde, war die Kurie – wenn auch ohne bauliche
Schönheit – doch als herrſchaftliches Haus eingerichtet, mit
Herrenzimmer, Bedientenſtube, 2 Kabinetten (am Saal nach
der Großen Freiheit), mit Brauhaus, Pferdeſtall, Einfahrts
tor verſehen. Längere Zeit war dann die Kurie der Aeb

*) Heranzuziehen iſ
t

die Urkunde vom Jahre 1290 (Nr. 287,

4
. Band des Urkundenbuchs), die über die Lage des Biſchofs

hofes (aula Episcopi) Andeutungen gibt.
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tiſſin des aufgehobenen Benediktinerinnenkloſters Gertru
denberg – von Sarau – und 3 Konventualinnen ver
mietet. Nach Wiedererrichtung der Diözeſe (1858) wurde

die Kurie zum Prieſterſeminar von der Regierung
überwieſen und als erſter Regen s A. Kohues aus Kopen
hagen, geb. aus Telgte, berufen, der des ſchwierigen Amtes

mit Hingebung über drei Dezennien waltete († 1893). Ihm
folgten in dieſem Amte Müller und Harling (erſterer jetzt
Domdechant, letzterer Generalvikar) und A. Lohmeier, Dom
kapitular. Die frühere Kurie wurde 1890/1891 zum Zwecke
des neuen Prieſterſeminargebäudes niedergelegt, das Biſchof
Höting aufführen ließ.
Nr. 6 war einige Jahre Gymnaſialkonvikt, bevor das

Haus Hakenſtraße Nr. 8A, unter Präſes Hüllmann, für die
ſen Zweck erworben wurde; es war ehedem eine Vikarie

s. Mariae Magdalenae, deren Inhaber Franz Kemper war.
Nr. 7, ſeit 1858 zur Domherrenkurie überwieſen, war

eine Vikarie s. Joannis Evangelistae und wurde von de
ren Inhaber Ludwig Niermann jun. bewohnt. – Bezüglich
der geſtifteten Vikarien – öfters mit Altären im Dome –
ſei hingewieſen auf die betr. Urkunden im Osnabrücker Ur
kundenbuch, wie auf das Geſamtverzeichnis in den 1628
gedruckten Acta synodalia, Anhang S. 24 u. 25.
Nr. 8. Das jetzige Biſchöfliche Palais, war

einſt der von Dorge loſche Hof, erwähnt bei Gelegen
heit des Einzuges des Fürſtbiſchofs Kardinal Itel Friedrich
von Hohenzollern. 1624. (24. Band der Mitteilungen, Seite

185). „Ihre Hochfürſtl. Gnaden ſeind durch die Statt
über's Markt nach des Jürgen Dorgeloen Hoff gezogen, dem
die ganze Bürgerſchaft in ihrer ordnung gefolgt. Die Frei
fahnen mitt den Schützen haben den Freithoff von Dorge

loenhoff bis an den Thumb jeder ſeit 5 dicke in guter Ord
nung beſetzt.“ Dieſe von Dorgelo'ſche Kurie, zuletzt
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von einem Domherren von Ledebur und dann von einem
Domkapitulare Hacke bewohnt, wurde am 20. Mai 1814 dem
Weihbiſchofe von Gruben von der hannoverſchen Regierung

als Amtswohnung überwieſen. Eine gründliche Renovation

und Verſchönerung der großen Kurie – an welche 2 Seiten
flügel ſich anſchließen – ließ der dritte Biſchof des wieder
hergeſtellten Bistums, Dr. Bernard Höting, auf eigene

Koſten vornehmen. – Die Kurie, das jetzige Biſchöfliche
Palais, war bei Gelegenheit von Biſchofs- und Papſtfeſten,
Jubiläen, mehrfach – nächſt dem Dome – Mittelpunkt
glänzendſter Illuminationen an der Domsfreiheit.

Nr. 9 war eine von Friedrich Caſpar Niermann (Sen.)
bewohnte Vikarie zur hl. Anna und Eliſabeth.
Sie dient jetzt als Domherrenkurie und war zuletzt vom
Domherrn Weſſels bewohnt.

Nr. 10: Das Haus der beiden Chor a l vik arien,
wo ein 1904 niedergelegtes Gebäude mit mächtigen Mauern
ſtand, iſ

t

Neubau. Nach der Haſeſtraße hin iſ
t

die Dom -
ſtrukturkurie – früher Kleine Domsfreiheit Nr. 18
– verlegt. Vorübergehend wurde dem Maler Schnelle,

der in den Jahren 1893–1914 die Ausmalung des Domes
entworfen und geleitet hat, eine Wohnung in den neuen

Häuſern angewieſen.

Haſeſtraße 45: ehemals eine Vikarie der hl. Anna,

deren Inhaber zuletzt Franz Chriſtoph Cramer war. Ein
zelne Häuſer an der Weſtſeite der Großen Domsfreiheit
waren auch von Bürgern bewohnt; das Kapitel war jedoch

bemüht, die Häuſer a
n

der Immunität möglichſt in ſeinen

Beſitz zu bringen. In der Nebenſtraße lieſt man vor dem
Hauſe folgende Inſchrift: Liberata ab 0nere feudali e

t

civico unita communitati facta sum domus Vicariae

s. Annae. 1780.
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Gr. Domsfreiheit Nr. 11 (Goldbecker), vor ca. 40 Jah
ren umgebaut, war eine Vikarie der h. Dorothea, deren

Inhaber Franz Brickwedde war.
Nr. 12 (Reinbeck), 1867 neu gebaut, bewohnte der 3.

Küſter des Domes, der ſog. P in gelk üſt er.
Nr. 13 war Haus des Quartiſten Joſeph Fricke und

wurde ſpäter umgebaut vom Vikar Coppenrath.

Nr. 14 (Hüdepohl), Neubau, war eine Kommende
S. Trinitatis.

Nr. 15 (Generalvikariatsfonds), früher Brörmanſches
Haus, noch im urſprünglichen Zuſtande erhalten, war Vi
Caria secund. s. Gregorii; mit ihm war Vikar Anton

Jacobi gegen ein ehemals an Stelle der Kanzlei gelegenes

Vikariehaus entſchädigt worden. Das Haus hat Zugang

zur Haſeſtraße.

Nr. 16 (Lanver) war ehedem eine Vikarie s. Corporis

Christi. Inhaber war Franz Pörtner.

Es ſind die Vikarienhäuſer durchweg niedriger und

einfach aufgeführt. Dazu kommt noch Haſeſtraße 41 (Ha
ſenkamp), ein bemerkenswertes Haus, ehemals eine Vikarie

s. Margarethae, die Vikar Schröder 1789 erwarb, wie eine
Inſchrift am Hauſe bezeugt.

Die Weſtſeite der Freiheit nach dem Domhofe ſchließt

d
ie in dem Jahre 1783 neu erbaute Kanzlei ab, welche

1897 durch Kauf in den Beſitz des Biſchöflichen Stuhles zu

Osnabrück übergegangen iſt. Ueber ihre Baugeſchichte un
terrichten das Werk von Fink-Siebern (S. 247–285 mit

Abbild.) und ein Referat des Dr. ing. Jänecke im 36. Bande
der Osnabr. Mitteil. S

.

249 f. An ihrer Stelle lag an
der Nordſeite die bereits 1217 erwähnte Martinskapelle,

beſtimmt, die Leichen der Bürger bis zur Beiſetzung auf
Zunehmen, die von der Haſeſtraße bis zur Hegerſtraße wohn
ten. Die Kapelle, welche zwiſchen dem Platze der neuen
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Kanzlei und dem niedergelegten älteren Kanzleigebäude

am Domhofe lag, wurde damals nebſt zwei kleineren Vi
kariehäuſern abgebrochen. Hier am Domhofe ſtand ehe

dem beim ſteinernen Richtſtuhl unter freiem Himmel das
berühmte, von der Sage umwobene, ſchwer zu deutende

Wahrzeichen der Stadt Osnabrück, das Löwenbild,
eine Skulptur, die jetzt wieder den Domhof ziert.

Der Dom hof diente bis zum Jahre 1809, wo der
Haſefriedhof angelegt wurde, als Begräbnisplatz für die
Bürger, während die Geiſtlichen auf dem Herrenfriedhofe

an der Südſeite des Domes, Biſchöfe und Domherren im

Dome bezw. im Gange des Portikus beigeſetzt wurden. Ein
gepflaſterter Weg, eine Fahrſtraße von der Kanzlei bis
zum Nicolaiort war früher nicht vorhanden. Die alte
Nicolaikapelle, ebenfalls eine Leichenkapelle für Bürger der
Altſtadt, welche ſeitlich vom Hotel Dütting (Domhof Nr. 9)
lag, behinderte am Nicolaiort den Weg für Fuhrwerk, ſo
daß wohl nur Fußwege vorhanden waren, aber ein feſt
licher Einzug eines Biſchofs vom Johannistore zum Donne
nicht direkt vom Nicolaiort aus erfolgen, ſondern nur über

die Krahnſtraße und den Markt zum Dome hin ſtattfinden

konnte. Hollenberg bemerkt in einem Schreiben vom 20.

Oktober 1788, daß die Beſeitigung der engen Stelle bei der

alten Nicolaikapelle zum Domhofe nicht anders, als durch

den Abbruch der – übrigens ſchon länger außer Gebrauch
geſetzten – Nicolaikapelle zu erreichen ſei. Als ſich damals
nun der letzte Domprobſt des alten Kapitels, Franz von
Weichs, eine neue Domprobſtei – es iſt das jetzige
Hotel Dütting – erbauete, wird die Kapelle, die nach den
Akten auch dieſen Neubau behindert zu haben ſcheint, nie
dergelegt ſein. – Schon in einem Schreiben vom 18. De
zember 1785 hatte Hollenberg ferner eine Pflaſterung der

Domhofsſtraße vorgeſchlagen, die im ganzen 1500 Taler
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koſten werde, und zwar nach einem beigefügten Koſten
anſchlage von der Nicolaikapelle bis zur Kanzlei 500 Tlr.
– im einzelnen: vor der Kapelle ſelbſt 12 Tlr., vor Dom
herrenkurie Nr. 11, dem ſpäteren Ratsgymnaſium, 42, vor
Nr. 8 und vor Nr. 7 – 28, vor Nr. 5, dem ſpäteren Amts
hauſe, 45, vor Nr. 4, 40, vor Nr. 3, 28 Tlr., während der

Reſt des Geldes für die andern Häuſer, die zur Domſtruk

turarie gehörten, zu verwenden ſei. Obſchon für 2 Fuß
wege Platz ſei, ſo müſſe doch der Hauptweg am Domhofe ent
lang geführt werden, weil dort gewöhnlich der frequenteſte

Gang ſei, und andererſeits der Fußweg vor der Dom
dechanei (Nr. 5) und den übrigen Höfen durch Einfahrten
zu oft unterbrochen werde, auch ein plötzliches Einfahren

einer Karoſſe den Fußgängern nachteilig ſein könne. Um

eine ſchickliche Breite dieſes Fußweges zu erlangen, ſe
i

die

ohnehin baufällige Kirchhofsmauer (von a bis b2c. der Karte)
wegzunehmen, nicht durch eine neue zu erſetzen, ſon
dern die darin befindlichen Quadern ſeien zum Trottoir

zu verwenden. Gleichwohl ſe
i

e
s

doch ſchicklich, daß die

Begräbnisplätze durch eine Art von Barriere vom Fahr
wege abgeſondert würden, wofür Hollenberg – d

a Ketten

nur ein Rendezvous für die Kinder ſein würden – eine
Einfaſſung von Eichen oder Tannen – alle 1

2 Fuß eine
Linde – vorſchlug. Um den Fußweg vor den Domherren
kurien nicht zu unterbrechen, ſe

i

die Treppe vor dem Hauſe

des Kapitelsſyndikus Dr. Kamps (Domhof Nr. 6) einige

Fuß zurückzuziehen. Im ganzen werden die Hollenberg
ſchen Vorſchläge durchgeführt worden ſein; wie genau im

einzelnen, ergibt ſich aus den Akten des Staatsarchives nicht. –

Wenn man jetzt vom Markte aus die Domhofsſtraße
entlang geht, ſo iſ

t

bis Nr. 7 nichts von den ehemaligen

Kurien mehr ſichtbar. Das Eckhaus (Nr. 2), zum Struktur
regiſter des Domes gehörig, war ein – vom Kommiſſar
Hiſt.Mitt. XXXVIII. 5
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Tienker – damals bewohntes Sekretariatshaus. Aber die
3 Nummern (Domhof 3a, 3b, 3c, wo jetzt mehrere Häuſer
vorgebaut ſind) deuten auf ein ehemaliges größeres Hinter
gebäude hin, das zuletzt von einem Domherrn, Grafen Her
berſtein, einem Anverwandten der Familie von Moltke zu
Wulften, bewohnt war. Später wurde der Kurie das
jetzige Geſchäftshaus des Leinenhändlers Bartſcher vorge

baut. Nach der Säkulariſation war die Kurie Beſitztum
des Kaufmanns Haarmann geworden. Hollenberg ſchätzt

die Kurie wegen des ſchlechten Zuſtandes der Gebäude und
des unbedeutenden Hof- und Gartenraums auf nur 1500
Tlr., wobei immerhin der damals höher ſtehende Wert des

Geldes zu berückſichtigen iſt. Es ſind noch an dem umge

bauten Hauſe 2 Schwanenbilder, das Wappen der Herren

von Steinfurt, zu erkennen. (Stüve, 11. Band der Mitt.
S. 136.)
Domhof (Nr. 4, A, B, C) hat ein noch jetzt bewohntes

zu einer Gaſtwirtſchaft benutztes Hintergebäude, die ehe

malige Kurie des evangeliſchen Domherrn von Buſche.)
Dieſe Kurie hat ſpäter der Organiſt von St. Marien, Velt
mann, gemietet. Hollenberg möchte ſie, obſchon ſi

e an ſich

!) Seit dem Normaljahre 1624 gab e
s unter den 2
4 reſp. 25

Domherren des Osnabrücker Domkapitels 3 Mitglieder Conſ.
August, die aber ebenſo, wie die katholiſchen Kapitulare, unver
ehelicht bleiben mußten. Sonſt verloren ſie, wie bei Gelegenheit

eines auch in Druckſchriften vom Jahre 1775 behandelten Streit
falles erklärt wurde, ihre Pfründe, was die Regierung auch gegen

den Beſitzer dieſer Kurie geltend machte, weil er ſich verheiratet
hatte. - Auch d

ie

katholiſchen Domherren waren nicht ſämtlich
Prieſter, wie das z. B

.

beim Dekan Regel war. Alle aber waren
vom Adel, ſeitdem Leo X

.

1517 dem Osnabrücker Kapitel das
Privileg erteilt hatte, nur mehr Adelige – ſelbſt mit Ausſchluß
der Graduierten – aufzunehmen.
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4000 Tlr. wert ſei, wegen ihrer Reparaturbedürftigkeit auf
nur 3000 Tlr. veranſchlagen.
Domhof Nr. 5 (jetzt Schöningh'ſche Buchhandlung an

der Lortzingſtraße) war der Platz, auf dem die ehemalige

Domdechanei, das ſpätere Amtshaus, ſtand, das urſprüng

lich ein Dechant von Sogelen im Jahre 1430 gebaut und
dem Kapitel geſchenkt hat. (Stüve, 1. Band S. 340.) Letzter
Inhaber war Domdechant Ludwig von Hake, deſſen
Leichenſtein ſich eingangs des nördlichen Chorumganges

befindet, geſt. 1804, ein Freund der Schule und des Lehrer
ſtandes. Das Haus war mit allem Komfort ausgeſtattet;

ein ganzes Aktenkonvolut behandelt die Reparatur des Hau
ſes, die immer auf Koſten eines verſtorbenen Domherrn

vorzunehmen war. So wird ein Kaffeezimmer im Hauſe
erwähnt, Pferdeſtall, wie bei jeder Domherrnkurie 2

c.

Bei den Akten finden ſich Geſuche des Obervogts Rohde,

des Herrn Prüßmann am Markt, des Herrn Organiſten

Veltmann – für die Ameldungſchen Erben – um käuf
liche Ueberlaſſung eines Teiles, zwar nicht des großen

Vorgartens, der mehr als 1 Scheffelſaat faßte, ſondern des

kleinen Hintergartens, ohne Erfolg, indem das Haus für
amtliche Zwecke reſerviert blieb. 1892 hat die Stadt das

Amtshaus angekauft und – zum Durchbruch der Lortzing
ſtraße –- niederlegen laſſen. Eine photographiſche Auf
nahme des Hofes hat Jänecke (S. 43) mit Beſchreibung ge
bracht.

Nr. 6 war nicht Domherrnkurie, ſondern diente als
Wohnung des Domſyndikus Kamps.

Von Domhof Nr. 7 A, B
,

C (Domherrnkurie mit

einem mächtigen alten Nebengebäude) – das Haus, ſoweit

e
s jetzt dreiſtöckig iſt, wurde neuerbaut – liegt keine

Schätzung von Hollenberg vor, weil ſi
e

noch bewohnt war

von ihrem urſprünglichen Inhaber von Bothmer-Schweger
5*
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hof, dem letztüberlebenden Domherrn des alten Kapitels,

der erſt am 30. April 1843 verſtarb. Steinlage, Fricke

wurden ſpäter Beſitzer.
Dagegen ſchätzt Hollenberg die von Wredenſche Kurie

(Domhof Nr. 8) – Hintergebäude des vorgebau
ten Muff'ſchen Geſchäftshauſes – mit dem Wappen derer
von Hagen – mit Stall hinſichtlich ihres Gebäudes und
unbedeutenden Gartens auf nur 300 Tlr., die er aber auf
1000 Tlr. erhöht, weil die Kurie, an der lebhafteſten
Straße am Nicolaiort gelegen, ſich zur Handlung, Wirt
ſchaft durch ihre Lage vorzüglich eigne. Die Kurie iſt 1816
an J. Quirl für 1600 Tlr. verkauft.
Die Domprobſtei, Domhof Nr. 9

,
die alſo nicht, was

zu beachten iſt, am Nicolaiort liegt, wurde in der Kriegs

zeiten der Kommandantur überlaſſen, die Stadt weigerte
ſich, die Miete für die Jahre 1810, 1811, 1812 und 1813

in Höhe von 2400 Francs zu zahlen, weil die Sache mit der

feindlichen Okkupation des Landes zuſammenhinge. Die
Kurie, welche Domprobſt von Weichs hatte erbauen laſſen,

wurde das ſpätere Dütting'ſche Hotel. Wie der Dom
dechant die Crispinsburg (Schützenhof) als Sommerreſidenz
hatte, ſo der Domprobſt die Eversburg.

Nr. 1
0 (Quotidianarhaus des Domes) iſ
t

1828 für

5010 Tlr. Conv.-Münze a
n

den Kaufmann Chr. Fried.

Wiesmann verkauft worden.

Nr. 11. Domherr Kantor von Böſelager-Eggermühlen

will nach der Säkulariſation auf ſein Kuriegebäude ) ver
zichten. Es wird ihm aber von der General-Interims

*) Früheres Ratsgymnaſialgebäude. Abbildung bei Jänecke,

Seite 109. Feſtſchrift zur 300jährigen Jubelfeier 1895. Mit Ar
beiten von Direktor Knoke, Runge (Geſchichte des Gymnaſiums),

Heuermann, Hollander, Niemöller.



Die ehemaligen Stiftskurien in der Stadt Osnabrück. 69

Kommiſſion der geiſtlichen Güter bedeutet, daß das nicht
angängig ſei, wenn er nicht zugleich auch die ganze Pfründe
reſigniere. 1817 wird dieſe Kurie mit Vorplatz dem Rats
gymnaſium übergeben, das bis zum Neubau am Schloß
wall (1907) hier ſein Schulgebäude hatte. Jetzt liegt hier
das neue Stadttheater.

So eröffnet ſich dem Blick, der ſich geiſtig ein Jahr
hundert zurückverſetzt, eine Flucht von teilweiſe mächtig,

immer maſſiv gebauten Steinhäuſern, die vielleicht deshalb

nicht ſo für das Auge wirkten, weil ſi
e hinter Vorgärten

zurücklagen, deren Plätze jetzt die modernen Geſchäftshäuſer
(Bartſcher, Emmermann, Schöningh, Muff) einnehmen. Die

Fluchtlinie der Dom herrenſtraße!) iſ
t

alſo noch feſt
zuſtellen.

Im 4
. Bande der Mitteil. hebt Stüve in einem Auf

ſatze hervor, daß im Vergleiche zu den 4 großen Kirchen

*) Die Lage der ehemaligen Domherrenkurien ließ ſich aus
den Akten des Staatsarchivs mit Sicherheit, ſchon durch die nach
folgenden Beſitzer, feſtſtellen. Eine Numerierung der Häuſer– deren Zahl Mag. Reinhold vom Ratsgymnaſium im Jahre
1790 auf 1506 – nach einer auf dem Rathauſe befindlichen Liſte
angab, deren Beſitzer e

r

mit Namen anführt – gab e
s da

mals noch nicht. Das erſte Adreßbuch der Stadt Osna
brück wurde 1837 von Polizeiſchreiber Billenkamp herausgege
ben; e

s enthält auch die Namen der Einwohner der Bau er -

ſchaften, die zu den Stadtkirchſpielen gehörten. Es folgen die
Adreßbücher der Jahre 1841 und 1845. Dem Adreßbuche vom
Jahre 1853 iſt eine eingehende, treffliche Beſchreibung der Stadt,
ihrer Bauwerke, finanziellen und gewerblichen Zuſtände, aus der
Feder des Subrektors des Ratgymnaſiums, Hartmann, angefügt.– Karten der Stadt haben angefertigt Reinhold 1767, d

u Plat im
Jahre 1787. – Die Nummern des obenerwähnten Verzeichniſſes
gehen betr. die Freiheit des Domes (Nr. 1426 Dom) bis 1479
(Dompaſtorat), betr. die Freiheit zu St. Johann (Nr. 1480 Johan
niskirche) bis 1506 (Generalvikar Vogelius).
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– von denen 2 Stiftskirchen waren und drei Kloſterkirchen,
die Häuſer der Bürger – meiſtens einſtöckige Gebäude –,
wie die Häuſer der Geiſtlichkeit und der Dienſtmannſchaft

in finſtern, von hohen Mauern eingeſchloſſenen Höfen keinen
bedeutenden Charakter zeigten, ſelbſt nicht die Höfe des

Biſchofs. Und im 11. Bande der Mitteil. ſagt Stüve: „Es
war zwar ein beſonderes Verdienſt, wenn einer der Dom
herren ſeine Kurie ausbaute, und an ſchweren Steinwerken
mit mächtigen Mauern und Kellern hat es auch nicht ge
fehlt, aber daß Jemand aus Liebe zur Kunſt irgend Schö
nes geſchaffen hätte, findet man nicht.“

Da das Strukturregiſter des Domes immer von 11!)
– bewohnten – Kurien redet, von denen 2 auf der Großen

*) Wie 11 Kurien, ſo waren den reſidierenden Domherren –
denn manche wohnten als Mitglieder von zugleich andern Ka
piteln außerhalb – auch 11 Obedienzen zur Option nach einem
feſtſtehenden Turnus zugewieſen, d. i. Grundſtücke, deren Er
trägniſſe ihnen zufloſſen, und die ein ſog. Emonitor – in der
Regel ein Vikar – für ſi

e

erhob. Wenigſtens verlangte ein
Kapitelsſtatut vom Jahre 1583 den Nachweis der Reſidenz zur
Gültigkeit einer Option. Nach einem andern Statut vom Jahre
1536 durfte ein zeitiger Domdechant nicht bloß ſeine frühere
Dbedien3 behalten, ſondern eine andere hinzu optieren – mit
Ausnahme jedoch der Obedienz Limbergen, welche als die größte

und beſte galt. E
s folgen hier die Obedienzen nach einer

Schätzung der Erträge aus der letzten Zeit des alten Kapitels,

bezw. ihrer Ländereien, wie eine ſolche in den Akten vorliegt:

1
. Obedienz Limbergen – nach Abzug der Laſten – 1000 Tlr.

2
.

// Eſſen – durch geſchickte Verwaltung des Herrn
von Beverförden beſſer geworden als Limber
gen – 1500 Tlr.

*/ Riemsloh 570 Tlr.
*/ Ellerbeck 500 Tlr.
Oeſede 300 Tlr.

** Papinghoff, ſchon 1246 erwähnt, 280–300 Tlr.
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Domsfreiheit, 7 am Domhofe lagen, ſo fehlen noch 2 Ku
rien, und dieſe werden wir an der Kleinen Domsfreiheit
finden. Die eine war die des Domküſters von Haxthauſen,

welche weſtlich an das alte ſog. Pottſchapp (Gerichtsgefäng

nis) anſtieß, einen ſehr ſchönen Erker hatte und 1892 zur
Errichtung der neuen Domkurien niedergelegt wurde, die

andere iſ
t

die vom Domherrn von Beverförde 1756 erbaute
Kurie, Kl. Domsfreiheit Nr. 2

,

die jetzige Domdechanei,

welche noch das von Beverförden'ſche Wappen trägt.

Innerhalb der kleinen, ſüdlich des Domes gelegenen

Freiheit heben wir zunächſt das innerhalb des Domsporti

kus an den Dom angebaute Domkapitular haus
hervor, in dem die Kanoniker ihre Sitzungen abhielten, in

dem auch ſchon die Osnabrücker Landſtände tagten, deren

erſter Stand damals das Domkapitel ſelbſt war. Als ſolches

7
. Obedienz Timmern 200–240 Tlr.

8. "f Nolle 170–180 Tlr.

9
.

ſ Oſterhuſen 122–128 Tlr.
10. "? Lutten 110 Tlr.
11. "f Galen (neu, weil die von Galen noch ein neues

Kanonikat geſtiftet hatten) 100 Tlr.
Dazu kamen die ſog. Litt er a e (von A–Y) d. i. Grund -

ſtücke um die Stadt, welche auf der Vermeſſungskarte – auf

1
2 Blättern – genau verzeichnet ſind, die Mag. Reinhold 1770 auf

Anordnung des Domkapitels angefertigt hat. Aus dem Jahre
1802 liegt ein Verzeichnis der 2

3 Domherren vor, welche damals

die Litt er a e in Beſitz hatten. Dieſe ſind ungleich an Wert.
Litt. A hatte z. B. 19% Morgen Landes, Wieſen und 2 Kämpe, Litt. B

1
6 Morgen und 3 Kämpe, während Litt. X und Y auf 1 reſp.

% Morgen heruntergingen und dementſprechend die Erträgniſſe

von über 100 Tlr. auf 4 reſp. 3 Tlr. – Damals ließ auch das
Domkapitel neue Grenzſteine, wo e

s nötig war, a
n

ſeine Grund
ſtücke ſetzen. Reinhold hat im ganzen 1

7 Karten zu den Län
dereien der verſchiedenen Regiſter, auch von einigen Obedienzen,

angefertigt. (Domſtruktur.)
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exiſtiert das Haus infolge der Neubauten am Dome (1892)

nur mehr in einigen unteren Räumen, mit etlichen
bemerkenswerten Gemälden ausgeſtattet. Damals wurde

nämlich der ganze Domsportikus um ein aus maſſiven
Steinen ausgeführtes Stockwerk erhöht. Die von Rein
hold unter Nr. 1430 erwähnte „Dom bibliothek“ ſtieß
wohl öſtlich an das Kapitularhaus.

Nr. 3. Kleine Domsfreiheit, jetzt Domherrenkurie, be

wohnte der Quartiſt Jakob Stricker (Subsenioratus).
Nr. 4. Vikarkurie-Haus mit mächtigem Mauerwerk,

von Vikar Böger aus dem Schutte aufgeführt, wie die In
ſchrift beſagt.

Nr. 6, ein ehemaliges kleines, 1900 abgebrochenes
Haus, das Buchbinder Dreſing durch einen Neubau erſetzt
hat, war Haus des Domſchulrektor s (Rector
scholae trivialis). Nach Böhr (Geſchichte des evangeli

ſchen Volksſchulweſens im 20. Bande der Osnabrücker Mit
teilungen) gab es in alter Zeit in der Stadt 2 höhere
Schulen (des Domes und zu St. Johann) und die beiden
niederen Pfarrſchulen zu St. Marien und Katharinen, an
denen übrigens auch Latein gelehrt wurde. In den letzten
Jahrhunderten läßt ſich auch eine ſog. Trivialſchule am
Dome, zugleich als Vorbereitungsanſtalt für die höhere
Domſchule, d. i. das Gymnaſium Karolinum, nachweiſen,
die, bis 1783 im Domportikus gehalten, auf Antrag der
Ritterſchaft, welche die Schulzimmer für ihre Verſammlung

vom Domkapitel erbat, in ein eigenes dafür errichtetes Ge
bäude verlegt wurde, das, auf dem Spielplatze des Karoli
nums gelegen, 1822 dem Erweiterungsſchulbau des Karo
linums zum Opfer fiel. – Die Namen der bisher bekannt
gewordenen Rektoren der Domſchule ſind: Suttmöller

(† 1708), Schliger († 1735), Droſte († 1744), Bracklage

(† 1770), Kampelmann († 1814), Düttmann bis 1847,
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Schulvikar Wördemeyer, zuerſt ein Geiſtlicher (1857–1900)

Rektor Ebers, unter dem die Knabenſchule in das neue

Domſchulgebäude am Herrnteichswall 1893 verlegt wurde,

Rektor Weß, Rektor Meering (Laie), der wie ſein Vorgän

ger, nicht mehr das Haus Nr. 19 bewohnt.
Nr. 7

,

ein rechteckiger Flügelbau, der früher eine Vikarie

s. Matthaei war und dann den Dompredigern (Schmeißer,

Neumann) zur Wohnung diente, iſ
t

1904 neuerbaut.

Nr. 8 (jetzt Konersmann) gehörte zur Laurentius
vikarie, die Eberhard Pieper beſaß.

Reinhold verzeichnet unter Nr. 1448 der Schatzrätin
(Schilgen) Stall, deren Hof, ein Domkapitelhaus, er un
ter Nr. 1453 angibt, und der wahrſcheinlich die Handels
ſchule (ehemalige Lindemann'ſche Kurie) war.
Nr. 1

1 a
n

der Oſtſeite der Straße gehörte zum alten

Succentorat des Domes (Vicaria s. Jodoci). Inhaber
war Ludwig Vocke, dann mehrere Dezennien Domvikar
Gymnaſiallehrer Dr. Meurer († als Domkapitular 1901).
Er war bei kleiner Statur mit einer hervorragenden klang

vollen Stimme ausgeſtattet. Mit ihm erloſch das alte
Succentorat des Domes.

Nr. 12, nach Oſten, war eine Vikarie (decem millia
Martyrum), welche der Vikar und Schulinſpektor des Hoch
ſtiftes Werner Honderlage († 1836) inne hatte und die ſpäter

die Domvikare Berlage – jetzt Domprobſt in Köln – und
Brockſchmidt – jetzt Paſtor in Schledehauſen – bewohnten.
Nr. 1

4 (Vikarie B
.

Mariae Virginis) bewohnte 1802
Karl Joſeph Pielſticker; e

s iſ
t

eine alte, ſchon in einer Ur
kunde vom Jahre 1250 erwähnte Stiftung. )

*) Neben den 2
8 Vikarienhäuſern gab e
s

noch eine Reihe

Häuſer für weltliche Bedienſtete des Kapitels, z. B
.

für den
Domſtrukturar (Kl. Domsfreiheit Nr. 18), die Domküſter (Nr. 1

5
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Der Weg in den engen Schulgang im Oſten des Do
mes zum Karolinum führt uns (rechts) zu:

Nr. 19 (Kl. Domsfreiheit), der ehemaligen Wohnung

des Vikars Nieberg als Inhaber der Vikarie S. Stephani

und Silvestri, die ſpäterhin zum Hauſe des Domſchulrek
tors (ſtatt früher Nr. 6) von der Regierung überwieſen
wurde. Nebenan liegt das Gebäude der Domknabenſchule,

die – nach der Niederlegung der Domknabenſchule auf dem
Karolinumsſpielplatz – 1822 dorthin verlegt wurde. Jetzt
dient das mehrfach vergrößerte Gebäude der Uebungsſchule

des Lehrerſeminars, das gegenüber an der andern
Seite der Straße liegt.

Nr. 20, das jetzige Haus des Schulwärters am Karo
linum, war früher Schuljungfernhaus. Im To
tenregiſter des Domes finden ſich eine Barbara Schashaus

(† 1662) als ludimagistra eingetragen, 1698 eine Angela
Holthaus, eine Cath. Holthaus 1706 als Volksſchulleh

rerin bezeichnet u. a. In dieſem Hauſe, das früher die
Jahreszahl 1683 über der Haustür trug, ſcheint die Mäd
chenſchule abgehalten zu ſein, als deren Lehrerinnen 1770

die Lehrerinnen Cordes und Pelker genannt werden. 1806
erfolgte die Verlegung der Mädchenſchule in das Haus der
Dom ſchweſtern, welche die Kirchenwäſche für den Dom
und die Dominikanerkirche (Natrup) beſorgten, an der

und 16), den Nachtwächter des Domes (Nr. 17), ein Feuerpump
haus, ein Herrenbackhaus (Nr. 5, jetzt Bäcker Wentrup), das die
ſog. Präbenbrode (Prembrode) sc. Weißbröde den Domherrn zu

liefern hatte und unter dem Präpoſiturregiſter ſtand; ein mäch
tiges Haus, 1900 durch einen Neubau erſetzt. Kl. Domsfreiheit
Nr. 9 und 10 (Kaufmann Meyer) ſtand der alte Mühlenhof
(Croon) des Domkapitels, den ſpäter die Stadt 1867 verkaufte;

von ihm aus führte eine Straße die Haſe entlang zur Hellings

ſtraße (Rechnungen der Domſtruktur, vorliegend von 1410 an).
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Turmſtraße, wo die Schule blieb, bis auch die Mädchen
klaſſen 1894 in die neue Domsſchule am Herrnteichswall
verlegt wurden. Dafür erhielten die (4) noch überlebenden
Domſchweſtern das bisherige Lehrerinnenhaus. An der
Mädchenſchule wirkte über 5

0 Jahre die Lehrerin Broux,

dann die 2 Lehrerinnen Wilh. Lejeune († 1891) und Anna
Lejeune, während in der neueren Zeit bei einem Syſtem

von 1
4 Klaſſen a
n

der Domſchule die Zahl der Lehrer und

Lehrerinnen ſtark geſtiegen iſt.

Nr. 21 war die Kurie des Prälaten Domkapitular

Lambert Pohlmann († 2. Febr. d. Js.); ſi
e wurde im

vorigen Jahrhundert auch von den Domorganiſten Rhotert

(† 1823) und Klein († 1882), unter dem ein Stockwerk auf
gebaut wurde, benutzt.

Nr. 22, das früher der Domkapitular Schlöter bewohnte,

iſ
t jetzt Domorganiſten haus. ) Bereits in einer

Urkunde vom 28. 8. 1365 wird der Rektor der Marienkapelle

sub antiquis organis im Dome erwähnt. 1529, 26. 10.,

erhält der Kleriker Anton Donnerberg die Vikarie ad

altare s. Crucis sub organo mit der Verpflichtung zum
Organiſtendienſt. 1606, 26. 4

.,

wird der Organiſt Victor
Warneking ſeines Dienſtes als Organiſt enthoben, bleibt
aber im vollen Beſitze ſeiner Vikarie. Diedrich zur Werth

ſoll ihm nachfolgen. David Wernekink, der Organiſt, ſtirbt

1
1
.

Januar 1679 und wird auf dem Domherrnkirchhofe ad
Komponieren gerühmt. Paul Ignatz Lichtenauer ſtirbt
1704; Chriſtian Steffens († 9. Nov. 1715) wird – nach
dem Totenregiſter des Domes – im Orgelſpiel wie im

Komponieren gerühmt. Paul Ignatz Lichtenauer ſtirbt

8
2 Jahre alt 1756. 1749 erbietet ſich Fürſtbiſchof Clemens

Auguſt, auf ſeine Koſten eine neue Orgel im Dome zu er
bauen, die, 1755 vollendet, 5052 Tlr. gekoſtet hat. Der

!) Jäneke: Abbildung Seite 109.
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tüchtige Organiſt Conrad Hemmis komponiert die Melo
dien zum Geſangbuche des Domvikars Rud. Dentgen, durch

deſſen Einführung ein altes, bei Vogt 1721 gedrucktes Diöze
ſangeſangbuch beſeitigt wurde; Hemmis ſtarb 1786. Es
folgten Franz Hemmis († 1810); C. Rhotert!) († 1823), nach
Unterbrechung 1834 Karl Klein, der die Melodien zum
– von Bante – verbeſſerten Osnabrücker Geſangbuche her
ausgab und im öffentlichen Muſikleben der Stadt Jahrzehnte
eine führende Rolle einnahm. Klein ſtarb 1882. Auf Ver
anlaſſung des Biſchofs Höting wurde von ſeinem Nachfol
ger, Eduard Brennecke (aus Hildesheim, † 1905), der ſog.

Dom chor (Geſangverein von Männern- und Knaben
ſtimmen) zur Pflege des mehrſtimmigen reſp. polyphonen

kirchlichen lat. Geſanges ins Leben gerufen, der an höhe

ren Feſten, Charfreitag 2c., im Dome ſingt. So bot die
der Geſangverein einen Erſatz für die früheren ſog. muſika
liſchen Meſſen, die von einem gemiſchten Chor bis gegen

Mitte des vorigen Jahrhunderts an hohen Feſten im Dome
aufgeführt wurden. Auch der frühere, an Feſttagen übliche

Poſaunenchor fiel fort. – Durch den Regensburger
Caecilienverein brach ſich eine Rückkehr zur ſtreng

diatoniſchen Vortragsweiſe auch des einſtimmigen Gre
gorianiſchen Chorales Bahn; die noch unter dem Dom
ſuccentor Meurer gebrauchten Gradualien und Anti
phonarien (Chorfolianten vom Jahre 1627 reſp. 1623,

in Toul gedruckt) mit weichen, modern anklingenden

Melodien wurden unter dem Domſuccentor Menſing –
und teilweiſe ſchon früher – durch die Regensburger ſtreng
liturgiſchen Geſangbücher erſetzt, letztere wiederum 1913

durch Ausgaben mit der ſog. t raditionellen Geſang
weiſe, wie ſi

e im Mittelalter üblich war, aus dem ein

*) Komponierte eine „muſikal. Meſſe“ (1813) zur Einführung

von Grubens. Bibl. des Prieſterſeminars.
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handſchriftliches Meßbuch von 111 Pergament
ſeiten in Holzdeckel – mit Geſangnoten und zum Teil mit
prächtigen Initialen ſich im Dome erhalten hat. – Die
Domsorgel im Weſtportale iſt, weil ſie den Blick zur ſog.

„Roſe“ behinderte, vor ca. 10 Jahren ſeitlich verlegt wor
den; früher lag gegenüber der Kanzel eine zweite Orgel.

Auch das Chor hat in der Nähe des neuen, prächtigen Flü
gelaltares, gegenüber dem biſchöflichen Thron, eine Orgel

zur Begleitung des Chorgeſanges a
n

den Werktagsämtern

erhalten, ſo daß für die Entfaltung der gottesdienſtlichen

Feier alles im reſtaurierten Chor und Dome, Malerei, elek

triſche Beleuchtung durch über 130 Flammen, der in echter
Vergoldung gehaltene Altar u. a. mitwirken.
Nr. 23 bewohnte der erſte Quartiſt, Vikar Ludwig

Schirmeyer. Das Haus wurde dann beſtimmt zur Dienſt
wohnung der Direktoren des Biſchöflichen Lehrerſeminars,

das 1888 das Jubiläum ſeines 50jährigen Beſtehens ge

feiert hat. Die Namen der bisherigen Direktoren ſind:
Lanwer, Schade, geſt. 1893 als Domdechant und General
vikar, Menne, Jungblut († 1887), Degen, ſeit 1904
Domkapitular, der auch Direktor des ſeit 1907 König
lichen Lehrerſeminars verblieben iſt.

Nr. 24, im Adreßbuche vom Jahre 1853 als Ober
gerichtsgefängnis (ſog. Pottſchapp)!) bezeichnetes Gebäude,

wurde nach Verlegung des Gefängniſſes an den Neuplatz

(1880) von der Domſtruktur für 36 000 Mk. angekauft, zum
Teil als Steinhauerbude benutzt und iſt jetzt Garten der
neuen Kurien Nr. 24 und 25, während der Kornſpei -

cher des alten Domkapitels, ein mächtiges, dreiſtöckiges

Gebäude am Domhofe, unfern des ſüdlichen Turmes ſich
dort befand, wo jetzt die Michaeliskapelle liegt. Die neuen,
prächtigen Neubauten a

n

der Südſeite des Domes ſind vom

*) Abbild. bei Jänecke Seite 110.
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Kapitel in den Jahren 1892 ff
.

unter Leitung des Dombau
meiſters Behnes errichtet mit einem Koſtenaufwand von

400 000 Mk. Doch hatte auch die – ebenfalls zur Freiheit
gehörige – Schwedenſtraße noch einige Vikarien
häuſer.

Nr. 1. Vic. s. Trinitatis mit Ferd. Schwicker als
Inhaber. Die lat. Hausinſchrift trägt den Namen eines
Vikars Johann Anton Pielſticker.
Nr. 2. Gregoriusvikarie. Vikar Tangemann.

Nr. 3. Vic. s. Ascensionis D
.

Jesu Christi, deren
Inhaber Lindemann bereits 1803 verſtarb.
Nr. 4A mit Inſchrift des Renovators und einer zweiten

auf dem Hofe (H. Stempel: 1673) war eine Vikarie zu

Allerheiligen, die Vikar Ribbers inne hatte.
Nach dieſem Rundgange a

n

der Domsfreiheit müſſen

wir uns noch zur zweiten Freiheit in der Stadt, der
St. Johannisfreiheit, wenden. Beginnen wir mit
einer Kurie, die erſt kürzlich – zum Zwecke des Leffer'ſchen
Geſchäftsneubaues – niedergelegt iſt: es iſt die hinter der
Stadthalle in der Richtung zur Johannisſtraße gelegene

ehemalige K am p'ſche Kurie mit einer Inſchrift, die den
Erbauer: Franz Joſeph Kamps 1769, angibt, eine Kurie,

die ſpäter Konventualinnen vom Gertrudenberg vermietet

wurde – mit kleiner Kapelle, mit Saal, Kamin, Stein
werk. Das Wappen hat ein Bündel Aehren. An der Stelle

des jetzigen kath. Waiſenhauſes (Johannisſtraße Nr. 39)
lag früher das Probſteihaus.) Doch wurde ſpäter die Probſtei

an St. Johann immer mit einer Domherrenſtelle verbun
den; letzter Probſt war der 1804 verſtorbene Domdechant
von Hacke. Geht man durch einen kleinen, engen Gang

öſtlich weiter zur Johannisfreiheit, ſo gelangt man, am
Kapitelshauſe (Johannisſchule) vorbei zum Hauſe des jetzi

*) L. Meyer, Stift zu St. Johann. 1911 zum 900jähr. Jubiläum.
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gen Pfarrdechanten, einem Neubau vom Jahre 1907, an
deſſen Stelle früher ein einſtöckiges, rechtwinkliges Haus
lag, das Kanonikus Engelbert Müſeler als Kurie inne hatte.
Hier wohnten ſpäter die Pfarrdechanten von Bruchhauſen,

Schürhoff, Landwehr († 1886), C
.

Freund. Das jetzige neue
bewohnt Dechant Philipps.

Nr. 8 (Johannisfreiheit), war eine Stiftskurie, die
Lipper'ſche Kurie, ) von der – wegen Anlage einer neuen
Straße 1911 – ein Teil abgebrochen iſt. Nach Aufhebung
des Kollegiatſtiftes – mit 1

2 Kanonikern – 1802 ordnete
Clemens Lipper im Auftrage des Weihbiſchofes von Gruben

den – dadurch veränderten – Gottesdienſt in St. Johann
neu; e

r

ſtarb 1813.

Nr. 3
,

auf einer Art Inſel, lag – nebſt andern Kurien
– nach der Nordſeite die Stiftsdek an ei (jetzt Marien
hoſpital), deren letzter Inhaber ſeit 1778 Joh. Bernard Herft
(geb. aus Damme) war. Später wurde e

r Domprediger.

1859 wurde in Veranlaſſung der in Osnabrück graſſie

renden Cholera das Marienhoſpital eingerichtet; der Pfarr
dechant erhielt das Haus Nr. 12. – Nach Aufhebung des
Stiftes wurde das gegenüber der Südfront der St. Jo
hanniskirche gelegene Paſtorat, das Pieper zuletzt inne hatte,

dem erſten Kaplan von der Regierung überwieſen. Das
Haus, mit parkartigem Vorgarten und Hintergarten, zuletzt

von Kaplan Müller bis 1901 bewohnt, der zum 600jährigen

Jubiläum der St. Johanniskirche eine Geſchichte derſelben
1892 herausgab, wurde 1906 niedergelegt zum Bau der

jetzigen Kapelle des Marienhoſpitals. Dagegen war:
Nr. 3

,

zuletzt Lehrerinnenwohnung und Mädchenſchule,

eine ehemalige Kurie des Kanonikus von Boſſard. Nach
deſſen Tode (1810) wurde in dieſe Kurie die Mädchenſchule

zu St. Johann verlegt, die früher an einer lebhaften Straße

1
) Jänecke: Abbild. Seite 54.
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lag, wie es in den Akten des Staatsarchivs heißt (vielleicht

bei Thörner). Nebenan liegt die neue Johannisvolksſchule.

Pfaffenſtraße Nr. 1 war Kurie des Kanonikus Scho
laſter Walther von Schiller († 1805) und wurde ſpäter von
den Vikarien (Thiele, Konſiſtorialrat, als Domherr 1890

geſtorben, und Völcker) bewohnt, ſodann von dem daneben
liegenden Geſchäftshauſe Lüer – ehedem Rathaus der Neu
ſtadt – angekauft, niedergelegt und zu einem Lagerhauſe
ausgebaut. Die beiden an der Weſtfront der Johannis
kirche prächtig hinter Vorgärten gelegenen Kurien:
Nr. 90 und 91 (Johannisſtraße, jetzt Engelen und Wie

man) hatten zu Inhabern die Kanoniker Kamps jun. und
ſeit 1768 den Kantor Chriſtoph von Zurmühlen, ſpäter den
evangeliſchen Stiftsherrn Struckmann.
Es gab noch 2 Kanonici von Bruchhauſen, Bernard (ſeit

1787), und den jüngeren, Franz (ſeit 1793), als deren Häuſer
Pfaffenſtraße Nr. 1 und Süſterſtraße Nr. 14 erwähnt wer
den und von denen der Jüngere ſpäter Pfarrdechant zu St.
Johann wurde.

Es gab außer den (12) Kanonikatsſtellen noch 24 V i
karie ſtellen, deren Verleihung genau beſtimmt war. 1806
werden in den Akten des Staatsarchivs 21 Vikarien mit

ihren Titeln – die auch in den Acta synod. vom Jahre
1654, Anhang S. 25, aufgezählt werden – erwähnt. Vikar
Fried. Wiedenbrück (Johannisfreiheit 4), wird als Pri -
miſſar bezeichnet: 7 Vikare heißen Hebdom ad a re,
weil ſie wochenweiſe mit Abhaltung des täglichen Amtes in

der Kirche wechſelten (Kaſpar Eilers, Johannisfreiheit 7
,

Ferd. Eilers, Pfaffenſtraße 10, Chriſtoph Flöter, † 1805,

Pfaffenſtraße 4
,

Anton Schwenger aus Wiedenbrück, Pfaf
fenſtraße 5

,

Ferd. Hoya aus Ankum, Pfaffenſtraße 9
,

Hein
rich Körholz, Johannisfreiheit 9 und Gerh. Möllmann,

Süſterſtraße in der ſpäteren Löning'ſchen, vor einigen Jah
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ren durch Neubauten erſetzten Vikarie). Vier Vikarien
haben die Miniſtration beim täglichen Hochamte als

Diakone vorzunehmen. Es waren zuletzt Paul Cruſe
† 1815, wohnhaft Süſterſtraße 6, Peter Gronefeld, † 1808,

wohnhaft Johannisſtraße 92, Caſpar Brickwedde, † 1805,

Johannisſtraße 86, und Wilhelm Blankefort, Süſterſtraße 5.

Vier Vikare fungierten als Subdiakone beim feier
lichen Amte, L. Garlich, Pfaffenſtraße 12, Georg Dolezal,

Holtſtraße 16, Bernard Schlüter, Süſterſtraße 2, und Hein
rich Düvelius aus Borgloh. Als Succent or amtierte
Conrad Hörſtmann aus Wellingholzhauſen, Johannisſtr. 87,

als Choralvikare, beſonders für den ſog. Chordienſt, werden
genannt: Mathias Schreiber, † 1803, Pfaffenſtraße 11,
Philipp Lange, Johannisſtraße 11, der ſpäter die Lange'ſchen

Häuſer am weſtlichen Eingange zur Pfaffenſtraße erwarb,

Und Fried. Piepmeyer. Einige Wohnungen dienten auch

für ſonſtige Beamte des Kapitels, den Schulrektor (Jo
hannisfreit 7), den Kapitelsſekretär Nieberg, den Oeko

nomus Fried. Gronfeld, den Organiſten (Süſterſtr. 15), die

beiden Lehrerinnen Münnich und Glitzner, wie die drei

Küſter (Johannisſtraße 94, 85). Zur Beurteilung der
ganzen Lebensführung der Kanoniker und der Geiſtlichen

ſind auch ihre Nachlaßinventare heranzuziehen. Aus den
Bücherſchätzen der Geiſtlichen zu St. Johann, reſp. den Ueber
reſten der alten Kapitelsbibliothek ließ ſich noch in den letzten

Jahren eine anſehnliche Bibliothek,") mit einer Reihe von

älteren Druckwerken, darunter Folianten, zuſammenſtellen.*)

*) Jetzt in der Dekanei zu St. Johann.
*) Wie es am Dome 11 Obedienzen gab, ſo an St. Johann

6 ſog. Inveſtituren (an Land, Korngefällen), die wir mit
ihren Erträgniſſen hier folgen laſſen: (in Biſſendorf 36 Tlr, in
Drop 33, in Giddenhuſen 26, Weſterhuſen 28, Altenhagen 26,

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 6
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Urſprünglich führten auch die Geiſtlichen des Kollegiat

ſtiftes zu St. Johann ein gemeinſames Leben, im ſog.
Clauſtrum, welches neben der Kirche lag, vielleicht dort, wo

ſich jetzt noch die Ueberreſte des ehemaligen Kapitelshauſes

befinden. Nach einer Urkunde (Nr. 399, Urkb. 2 Band)
war ſchon 1240 die Auflöſung des gemeinſamen Haushaltes

der Stiftsherren erfolgt. Friederici-Stüve nimmt nun an

(S. 41), daß den übrigen Raum um die Kirche anfangs
Bürgerhäuſer füllten und die Stiftsherren in der Stadt
wohnten, bis ſi

e allmählich die näher an der Kirche belegenen

Grambergen 7), an denen der eine evangel. Kanonikus des
Kapitels nicht partizipierte. Dahingegen hatte e

r propetuierlich

eine der 1
2 Grundſtücks-Litterae, welche e
s in St. Johann gab.

Seine Einnahme aus den Regiſtern, welche bei den kath. Ka
nonikern 357 Tlr. 7 Schilling betrug, war geringer (180 Tlr.),
vermutlich, weil e

r

den Meßverpflichtungen nicht nachkommen
konnte, die zum Teil dotiert waren. Die Einnahmen der Kanoni
fer waren verſchieden, ſchon wegen der Nebenämter (Senior,
Scholaſter, Kantor, Theſaurar, Archidiakon u

. a.), die nur einigen

zufallen konnten, auch wegen anderer Gefälle (Holzgeld, Garten
portion, Spanndienſtportion, Granerie, Zehnten). Bei den beſ
ſeren Stellen wurde gemäß einer Beſtimmung des Reichsdepu

tations-Hauptſchluſſes der zehnte Teil für die Penſionen der
Kanoniker des 1802 aufgehobenen Stiftes von der General
interims-Adminiſtrationskommiſſion, als Königl. Dezima, in Ab
Zug gebracht. Darnach wurden die Ruhegehälter folgender

maßen – in runder Summe – feſtgeſetzt:

1
. Dechant Johann Bernard Herft: 1046 Tlr. (Geſamtein

nahme: 1162. – Abzug der Diama: 118 Tlr.)

2
. Kanonikus von Boſſard, Senior und Theſaurar: 636 Tlr.

Dezima: 7
0 Tlr.)

3
. Kanonikus Franz Joſeph Kamps, Subſenior: 539 Tlr.

(Dezima: 5
9 Tlr.)

4
. Kanonikus Walther von Schiller, Scholaſter: 531 Tlr.

(Dezima: 5
9 Tlr.)

ö
. Kanonikus Chriſtoph von Zurmühlen, Kantor: 527 Tlr.
(Dezima: 5
8 Tlr.)

.
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Gebäude an ſich brachten. Das galt beſonders von der Jo
hannisfreiheit und der Pfaffenſtraße, obſchon auch außer
halb derſelben, wie ſich aus obigem ergibt, Stiftsherren und

Vikare wohnten. Ueber die Vikarien, welchen Häuſer

annex waren, unterrichtet auch ein intereſſantes Protokoll

einer Viſitation der Vikarien vom Jahre 1650 unter Biſchof
Franz Wilhelm von Wartenberg, aus dem erſichtlich, daß

d
ie Geiſtlichen damals ſchon den akademiſchen Studien ob

lagen, Theologie, Philoſophie, Rhetorik, Logik, Poetik u
.

a
.

hörten. Früher mochten ſich die meiſten mit dem Beſuche
der Stiftsſchulen begnügen, obſchon e

s immer ſolche gab,

die, bereits im Amte, auswärtige Univerſitäten beſuchten.
Was die Einrichtung der Stift skurien betrifft,

ſo findet ſich darüber einiges bemerkt in einem Referate
über einen Vortrag von Reibſtein betr. das Kapitel zu St.
Johann (35. Band der Mitteil). – Die Reſte des alten
Biſchofshofes a

n

der neuen Mühle, des ſog. Martinshofes,

fielen erſt 1875 und 1896. – Die Regierung überwies nach
Aufhebung des Stiftes den 5 Pfarrgeiſtlichen Wohnungen,

für die zum Erſatze 1907 Neubauten ſeitens der Kirche ge

ſchaffen ſind.

6
. Kanonikus Clemens Lipper: 499 Tlr. (Dezima: 5
3 Tlr.)

7
.

Franz Ernſt Müſeler: 424 Tlr. (Dezima:

4
7 Tlr.)

8
. Kanonikus Bernard von Bruchhauſen: 430 Tlr. (Kein

Abzug.)

9
. Kanonikus Franz Struckmann: 226 Tlr. (evangel.

Konfeſſion.)

10. Kanonikus Karl Kamps jun.: 412 Tlr.
11. // Franz von Bruchhauſen: 417 Tlr.
12. Franz Joſeph Kerſting aus Rheine: 318 Tlr.;
vom Kaiſer präſentiert, verzichtet auf die Pfründe gegen

eine Entſchädigung, weil e
r

zu lange darauf warten muß.

6*



IV.

Ein Tagebuch des Biſchofs Franz Wilhelm
über ſeine italieniſche Reiſe 1641.

Mitgeteilt von Archivrat Dr. Fink.

Im Januar 1641 war Fürſtbiſchof Franz Wilhelm von
Wartenberg, der ſeit der Beſetzung ſeines Bistums Osnabrück
durch die Schweden 1633 am kurkölniſchen Hof ſich auf
hielt, heftig an einer Kopfroſe erkrankt. Als er von ſeiner
Krankheit wiederhergeſtellt war, beſchloß e

r,

aus Dank für

ſeine Geneſung, eine Wallfahrt nach Loretto zu unter
nehmen, ein Plan, den e

r

ſchon einmal gefaßt hatte, und

von Loretto aus weiter nach Rom zu reiſen, um dort die
heiligen Stätten aufzuſuchen und Gott zu danken für die
Erfolge der katholiſchen Partei in den letzten Kriegsjahren.

Vor allem aber wünſchte e
r

dem Oberhaupte der Kirche

ſeine Verehrung zu erweiſen, indem e
r

ihm zugleich die be
klagenswerte Lage der Bistümer und der deutſchen katholi
ſchen Kirche überhaupt ſchildern wollte.

Ueber dieſe italieniſche Reiſe, die ſich in Wirklichkeit

über Rom hinaus bis nach Neapel erſtreckte, hat Franz
Wilhelm ein eigenhändig geſchriebenes Tagebuch") von

34/2 Quartſeiten Umfang geführt. In ihm hat er Tag für
Tag alles das verzeichnet, was e

r unterwegs getan, geſehen

und durchgemacht hat. Jeder Ort, jede Stadt, die e
r be

rührt oder in der er übernachtet hat, jede Sehenswürdigkeit,

die e
r aufgeſucht hat, alle Vorfälle, erfreulicher und uner

freulicher Art, die ihm widerfahren ſind, alles dies hat er

*) Im Kgl. Staatsarchiv, Abſchnitt 1 Nr. 99.
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gewiſſenhaft aufgeſchrieben. Da er die Reiſe als Privat
mann unternahm und ſein Inkognito nur in einigen Aus
nahmefällen, wie z. B. in München oder Rom, wo er ſich
dem offiziellen Empfang nicht entziehen konnte, hat fallen laſſen,

darf es nicht verwundern, wenn der Politik faſt garnicht gedacht

wird. Man wird darin kaum einen Mangel erblicken
können, weil durch die Ausſchaltung jenes Momentes die per

ſönliche Eigenart des Verfaſſers unſtreitig klarer hervortritt

und dadurch wiederum das Intereſſe des Leſers an dem

Inhalt der Aufzeichnungen bis zum Ende feſſelt.

Eine ſehr willkommene Ergänzung des Tagebuches

bilden einige ihm beiliegende Notizenzettel, auf denen der

Verfaſſer zwecks ſpäterer Ausarbeitung ſich mit Stichworten

den Verlauf der einzelnen Tage angemerkt hat, ſowie ein
Rechnungsbuch in italieniſcher Sprache mit einer Fülle eben
falls höchſt intereſſanter, im Tagebuch nicht eingetragener

Angaben.) Der Vollſtändigkeit halber habe ic
h

aus dieſen
Beilagen alle diejenigen Notizen, die geeignet erſchienen,

das Tagebuch zu ergänzen, den betreffenden Daten desſelben

am Schluſſe angefügt und durch Klammern äußerlich kennt

lich gemacht.”)

Das Tagebuch ſcheint auf der Reiſe ſelbſt verfaßt zu

ſein,”) wenn auch kaum anzunehmen iſ
t,

daß Franz Wilhelm
täglich daran gearbeitet haben ſollte. Daß dem nicht ſo

geweſen iſ
t,

möchten wir aus verſchiedenen Textlücken bei

*) Dieſes Rechnungsbuch trägt die Aufſchrift: „Herrn Hellebrings

Italieniſche Rechnung“.

*) Die übernommenen Bemerkungen des Rechnungsbuches ſind

durch eine eckige Klammer, die der Notizenzettel durch eine runde

Klammer kenntlich gemacht.

*) Während am 8
. Mai das Gefolge den Veſuv beſteigt, iſ
t

e
r

in ſeinem Quartier geblieben, um zu ſchreiben: Aliquiad Vesuvium.
Ego scripsi. (Notizenzettel.)
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Orts- und Perſonennamen, d
ie

offen geblieben ſind, ſchließen.
E
s

ſetzt mit Beginn der Reiſe am 9
. März ein, bricht

aber mit dem 15. Juli ab, obſchon die Reiſe ſelbſt erſt am
30. Juli geendet hat.) Für dieſe letzten 1

4 Tage ſind wir
daher auf die ſummariſch zuſammengefaßten Angaben der

Notizenzettel und des Rechnungsbuches angewieſen.

Merkwürdiger Weiſe ſpricht Franz Wilhelm von ſich
nie anders als in der dritten Perſon und nur mit dem

Titel Illustrissimus, ſo daß jemand, der ſeine Handſchrift

nicht kennt, in ihm kaum den Verfaſſer des Tagebuches

vermuten könnte. Auf ſeinen Stand und ſeine Würde ſcheint

e
r überhaupt eiferſüchtig bedacht geweſen zu ſein; man merkt

der Schilderung ſeines Empfanges in München und auch in

Rom d
ie Befriedigung darüber an, daß die offiziellen Per

ſönlichkeiten ihn mit den ſeiner Geburt und ſeinem Stande

zukommenden Ehrungen aufgenommen haben. Ebenſo bean
ſpruchte e

r

von ſeinem Gefolge, trotzdem daß e
r unterwegs

nur als Privatmann gelten wollte und daher nur ſelten ſein
Inkognito aufgab, „den gebirlichen reſpect wie billich“.

Die Begleitung zählte, als man am 9
. März von

Bonn aufbrach, nach Franz Wilhelms eigener Angabe 7
8

Perſonen und 138 Pferde, außer der Schutzwache, die zur
größeren Sicherheit mitgenommen wurde. Sie war in drei
Gruppen geteilt, von denen die eine bereits in Andernach

entlaſſen wurde, die zweite noch durch das Oberland

Fürſtentum Beireuth) mitzog, die dritte aber den Fürſt
biſchof auf der ganzen Reiſe begleitete. Dieſe Gruppe be
ſtand anfangs aus nur 1

2 Perſonen mit 1
1 Pferden, ver

größerte ſich aber unterwegs durch den Anſchluß einiger

Geiſtlicher und des Bruders des Fürſtbiſchofs.

*) Von der Stiftspropſtei Altötting aus ſchreibt Franz Wilhelm
am 13. Auguſt, daß e

r

am 30. vorigen Monats wieder glücklich in

Bayern angelangt ſei.
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Der Reiſeweg führte, um deſſen Hauptſtationen nur
kurz aufzuzählen, von Bonn aus über Coblenz, Worms,

Heidelberg, Canſtatt, Ulm, Augsburg zunächſt nach München,

wo vom 22.–26. März Halt gemacht wurde. Von hier
aus führte er über den Brenner weiter nach Trient,
Venedig, Bologna und Faenza zum eigentlichen Reiſeziel
Loretto, wo Franz Wilhelm am 18. April krank anlangte.

Trotz ſeines leidenden Zuſtandes ſetzte er nach einer nur
dreitägigen Ruhepauſe d

ie Reiſe nach Rom fort, das er

über Tolentino, Aſſiſi und Avigniani am 28. April e
r

reichte, indeſſen ſchon am 30. wieder verließ, weil er in

Neapel a
n

dem am 4
. Mai ſtattfindenden Feſte des heil.

Januarius, eines der Schutzheiligen Neapels, teilzunehmen
wünſchte. Die Rückkehr nach Rom wurde am 11. Mai an
getreten und erfolgte dort am 22. d. M. Nach einem mehr
wöchigen Aufenthalt wurde dann endlich am 23. Juni die
Rückreiſe nach Deutſchland begonnen und zwar über Spoleto,

Perugia, Poppi, Florenz (29. Juni – 1. Juli), Bologna,
Parma, Mailand (9.–11. Juli), Pavia, Cremona, Mantua,
Padua, Venedig (17.–19. Juli), Trient, Bozen Sterzing,
Hall in Tirol. In Roſenheim, wo man am 25. Juli an
langte, trennte ſich Franz Wilhelm von ſeinem Gefolge, um
ſich durch einen längeren Aufenthalt in ſeinem Lieblingsſtift

Altötting) von den Anſtrengungen der beſchwerlichen Fahrt

zu erholen, während d
ie übrigen Herren ſeiner Begleitung

direkt ſich weiter nach München begeben haben.

Bei der Ausführlichkeit, deren ſich Franz Wilhelm in

ſeinem Tagebuch befleißigt, iſ
t

e
s doppelt zu bedauern, daß

gerade die Blätter mit den Aufzeichnungen über die Zeit
vom 19. Mai bis 22. Juni, alſo den zweiten Aufenthalt

) Die Propſtei Altötting in Oberbayern war ſeine 1
. Pfründe,

der e
r Zeit ſeines Lebens ſeine beſondere Fürſorge zugewandt hat.
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in Rom, verloren gegangen ſind;”) zweifellos haben wir in
dieſer Lücke den Verluſt des intereſſanteſten Abſchnittes des
Tagebuches zu ſehen, ſoweit den kurzen Angaben der No
tizenzettel und des Rechnungsbuches zu entnehmen iſ

t. Wir
haben e

s uns deshalb nicht verſagen können, um wenigſtens

ein ungefähres Bild über den Verlauf dieſer römiſchen
Wochen zu geben, jene Angaben als notdürftigen Erſatz in

den Text einzufügen.

Das mehrfach erwähnte Rechnungsbuch iſ
t – neben

bei bemerkt – gleichfalls nicht ganz vollſtändig, indem e
s

nicht die Ausgaben der Reiſe von ihrem Ausgangspunkt

Bonn a
n enthält, ſondern erſt von Ancona a
b mit dem

18. April einſetzt. Was von dieſem Tage a
b bis zur Rück

kehr nach Deutſchland im Einzelnen ausgegeben iſt, hat der
Rechnungsführer Hellewig Poſten für Poſten eingetragen.

Danach haben ſich die Koſten, von Ancona a
b gerechnet,

auf insgeſammt 6819 ung. Gulden 40 Kr.”) belaufen, wo
von natürlich der Hauptteil auf d

ie Ausgaben für Pferde
und Wagen, Zehrung, Trinkgelder u. a. entfällt. Soweit

*) Die verloren gegangenen Blätter haben im Jahre 1865 noch
Goldſchmidt bei der Abfaſſung ſeines Buches „Lebensgeſchichte des

Kardinal-Prieſters Franz Wilhelm, Grafen von Wartenberg 2c.“,

Osnabrück 1866, vorgelegen. Seine kurzen Ausführungen über

Franz Wilhelms Reiſe nach Loretto und Rom (Seite 109 f.
) gehen

auf unſer Tagebuch zurück, und Goldſchmidt erwähnte dabei, daß der

Biſchof am 3
. Juni in der Peterskirche die Meſſe geleſen habe und

vom Papſte in Audienz empfangen worden ſei. Ausdrücklich hebt

e
r ferner hervor, daß Papſt Urban VIII dem Biſchof Franz Wilhelm

gelegentlich dieſes römiſchen Beſuches den ganzen Leichnam des

Märtyrers Leontius († 308) für d
ie Kathedrale zu Regensburg ge

ſchenkt habe. Einen großen Teil dieſer Reliquie hat Franz Wilhelm
ſpäter der Osnabrücker Domkirche überlaſſen.

*) Neben dem ungar. Gulden iſ
t

verſchiedentlich auch nach Im
perialen oder Kaiſergulden gerechnet worden.
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es angängig erſchien, iſ
t

der Inhalt des Rechnungsbuches
mitverwertet, teils im Text, teils in den Anmerkungen, je

nach der Bedeutung der einzelnen Notizen. Die Ausgaben,

welche der einmonatliche Aufenthalt in Rom erforderte, ſind

in einem beſonderen Abſchnitt zuſammengefaßt, und ſeine

Durchſicht läßt es doppelt beklagenswert erſcheinen, daß uns

jene Blätter des Tagebuches nicht mehr zur Hand ſind,

welche über dieſe abwechſelungsreichen Wochen hätte berichten

können. Sicherlich hätten wir aus ihnen erfahren, wer di
e

Maler
waren, die das Bild Franz Wilhelms und des Herrn von
Fürſtenberg gemalt haben; b

e
i

Herrn von Weichs iſ
t

e
s

e
in

Maler Andreas geweſen. Nicht unbeträchtlich ſind d
ie Aus

gaben, d
ie

der Biſchof zum Ankauf von Büchern, Kunſt
ſachen, Edelſteinen, Cameen uſw. ausgegeben hat, z. B

.

für
das Werk Per li conclavi!) 20. G., für ein Werk über

d
ie Katakomben (Roma sotterranea) 10,50 G., für andere

Bücher über d
ie Altertümer oder antichita d
i

Roma

520 G
.

Acht goldene Medaillen koſten 8
6 G., Roſen

kränze (corone) 28,20 G., drei vergoldete Bücher mit
Figure d

i

Roma 1
8 G
.

Ein Parfümeriehändler erhielt
für verſchiedene pelli d'odori 1

6 G.; die Ausgaben für
mehrere Indulgenzen, römiſche Kalender und 6 Regen

ſchirme – man beachte die Zuſammenſtellung – werden
mit der Geſamtſumme von 10,50 G

.

gebucht. Von Intereſſe

iſ
t

ferner die nicht unbeträchtliche Ausgabe von 38,50 G
.

für reliquiarii d
i buffalo, unter denen wir uns höchſt

wahrſcheinlich lederartige Behälter zum Transport des dem

Fürſtbiſchof vom Papſte geſchenkten Leichnams des heil

Leontius”) vorzuſtellen haben werden.

Soviel über das Rechnungsbuch. Die ihm entnommenen
Angaben dürften genügen, die Reichhaltigkeit des Inhaltes

*) Geſchichte der Conclave oder der Ceremonien beim Conclave

*) Siehe vorige Seite Note 1.
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zu kennzeichnen und ſeine gelegentliche Verwertung) für
den Text des Tagebuches zu rechtfertigen.

Im Folgenden geben wir den wortgetreuen Abdruck
des Tagebuches, deſſen Orthographie unverändert beibehalten

worden iſ
t.

It er Ita l i c um. 1641.
Nachdeme des pp. (titulus) den 20. Januarii diſes

jars zu Coln in ein gefarliche khrankheit gefallen, indeme

Jro die roſen oder glokefeur a
n

dem ganzen kopf und geſicht

gekhommen, alſo haben ſi
e

daz propositum ihrer lange jar

hero vorgehabter devotion nacher Loreto zu raiſen er
neuwert, dergeſtalt auch resolvieret, ſobald ſi

e wider geſont

wurden, ſolche vorzunemen und auch d
ie limina Aposto

lorum, wans constitutio wieder zulaſſen wurden, zu

visitieren. Darbei mit allein gott dem allmechtigen pro

felici restitutione suorum episcopatuum e
t pacis totius

Germaniae zu bitten, ſondern auch zue Rom debitis in

locis information zu thuen d
e

miserrima facie epis
copatuum totius imperii, religionis, ecclesiarum status
etiam politici et totius reipublicae catholicae.

Haben ſich derohalben den 9
. Martii zu Bonn in

gottes namen aufgemacht mit zimlichen comitat, deren
dreierley geweſen. Der erſte, ſo nacher Italiam mit ge
ſollet; der ander, welcher nur in daz oberlandt*) ſicher durch

zukhommen mitgezogen; der dritte derjenige, welche(r)

Illustrissimo allein daz gelaidt biß nacher Andernach ge

geben. Volgt die verzaichnuß:

*) Hierbei hat mich Herr Geh. Archivrat Dr. Arnold mit ſeinen

italieniſchen Sprachkenntniſſen ſowie auch ſonſtigen wertvollen An
gaben hülfreich unterſtützt, wofür ic

h

ihm a
n

dieſer Stelle nochmals

beſtens danke.

*) Fürſtentum Baireuth.
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des Erſten
Illustrissimus
Dominus Robertus Hill
bringÄ Dietrich von Lands
Junkher Friederich von FirÄJunkher GaudentzvonWeix”)
Herr Laurentius Stravius,
Canonicus s. Gereonis*)
Herr Maximilianus Weizen
beek, Canonicuss. Cassii")

Ä Gerg, Camerdienerohannes, des Herrn Hill
bring diener
Pater Lagni
Hauſer und Braunſchweiger,
Stallknechte.

ferdperſonen
12 11

des andern

Herr graf Wunibalt
Truchſeß
Herr graf Ferdinand Lau
rentius,°) Frater Illmi
B. v. Joachimus Gamparts,
Arch(iater)") Leop(oli
ensies,”) Leibmedicus
2 diener graf Truchſeſſen
Bartolt, Churcolniſcher

des dritten

Herr graf Egon von
Firſtenberg
Herr Officialis Colo
niensis”)
Cancellarius
brugensis")

Junkher Wiswiler
Junkher Ferdinand
Weix
Jr Fürſtl. Gnaden

Osna

Trompeter
6 diener Herrn Grafen hoffſtat
Ferdinandt 12 perſonen

perſonen ferde perſonen ferd
1 90 22 14

Facit:

Perſonen Pferd
55 35

Iſt alſo Illmus denſelben dag abendt ſpatt nacher
Andernach angelangt. Bei dem eſſen hat man ſich recht
luſtig gelezet. In der Nacht hat Illmus einen potten nacher
Erenbreitſtein zum Gubernator Herren von Metternich ge

ſchickht, in secreto ihme die raiſe notificiert und darbei con
voia begert.

) Vermutlich der Landdroſt des Herzogtums Weſtfalen.
*) Ein Friedrich von F. iſt als kurkölniſcher Geheimer Rat 1662

geſtorben.

*) Oberſtallmeiſter des Fürſtbiſchoſs Franz Wilhelm.

*) zu Cöln.

*) zu Bonn.

*) Erſt Jeſuiten-Noviz, dann Truppenführer auf Seiten der
Kaiſerlichen.

7
) Bezeichnung für einen fürſtlichen oder königlichen Leibarzt.

*) aus Lemberg.

*) Robert Hillebrinck.

1
") Licentiat Johann Menſing.
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Martius
den 10.

den 11.

den 12.

Den andern dag, ſo ſontag war, hat man apud

Franciscanos früemeſſe gehört und iſt under diſem Junkher
Adrian von Sittichauſen capitaneus Illmi auch angelangt;

und weiln e
r mit erlaubnuß nacher Genua zu raiſen, iſ
t

e
r

under die Italianiſche Compagnia aufgenommen worden.

Nach der meß und gehaltener mallzeit iſ
t

der abſchidt aller

ortten genommen worden. Und dieweiln Illmus zu mehrer

ſicherheit unbekhant raiſen wollen, hat er andere khlaider an
gelegt und alſo fortgeraiſt. Die 3. comitiva aber hat ſich
wider nacher Coln begeben. Underwegen hat Illmus auf

einer eben alle zuſammengerueffen, ihres verhalltens auf der

raiſe erinnert, ſonderlich bevolchen, weiln ſi
e

unbekant ſein

wollen, daz ein jeder ſolches mit wortten und werkhen zwar

dissimulieren ſollte, doch den gebirlichen reſpect gegen ihren

herrn wie billich bei ſich behalten.

Unweit von Coblendts hat der obbeſagte herr Metter
nich mit 2 dienern in einem gartten gewarttet, Illmum
angeſprochen (und) guette information der weeg und ſicherheit

halber gege(ben). Außerhalb der ſtatt Coblenz gegen Popart

zue hat die convoia zu Fueß alß 40 Mann gewarttet. Vo(r)

abendt iſ
t

Illmus glückhlich zu Bopard angelangt.

Nach gehalltner meß apud patres s. Francisci e
t

observantiae und genomme(ne)r malzeit iſ
t

man in 8 ſtunden

nacher Bingen geritten; den convoia hat man taglich bezalt.

Zu Bingen war ein Obriſt-Leitenant Commandant. Illmus
gab ſich m

it

zu erkennen, ſondern herr graf Truchſeſſ, der war
principalis und bekhant: welcher diſe nacht nacher Mainz

raiſete in ſein negotiis und haben ihme Illmus ſchreiben a
n

Cur Menz mitgeben, zu endſchuldigen, daz d
ie raiß vorbei

genommen worden, e
t alia curialia.

Audito sacro und gehaltener malzeit, darbei der obriſt

leitenant geweſen, iſ
t

Illmus in gottesnamen fort auf Worms
und dieweiln d

ie convoia zu fueß n
it volgen kunde, iſ
t

ſolche
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artius auf 2 dag zuruckh bezallt und erlaſſen worden. Der
ºn 12.
Obriſt-Leitenant hat 2 officieri mitgeben, da etwan ein
ſtraiffende kaiſerliche partey ankhommen ſollte. Als
wir unweit von Creuzenach uberkhommen, 2 ſtarkhepartey

n 13.

zu pferd ſtreng auf uns zugehauen: und d
ie

beiln e
s

eine

große haide war, wir uns auch m
it

zu reterieren wuſten,

iſ
t

auf Jr Gn. graf Ferdinandt bevalch ein tail als 4 reiter von
unſerm volkh zu recognoscieren vorgeſchickht; uber ein

weiln Jr Gn. ſelbſten mit 3 andern gefolgt. Illmus mit dem
reſt hielte in einer troppen zu ſehen, wie e

s abgehen

und waß fier volkh ſein mechte, alsdan auch mit dieſer zu

succurrieren; und hat man anders nit vermuetten kunden,

als e
s weren Galli aus Creuznach, weiln 2 dag zuvor

cavallaria darein khommen. Als nun die erſte von den
unſern a

n

den vortrab khommen und allerſeits rueffeten

chiviene!): haben ſi
e erkhant, daz Spaniſche aus Inglheim

waren, welche von den bauren berichtet, daz die Creuznacher

(uns mainent) herauskhommen weren. Die Spanier fluchten,

daz ſi
e ihre pferd alſo umbſonſten abgemattet und retiriereten

ſich wider; wir aber marchiereten in unſer ordnung auch

fort. NB. bei diſem actu exclamationes domini Maxi
miliani: warts, warts ein wenigl.

Wormatiam ſeind wir in 11 ſtunden khommen; summo
mane kombt herr graf Truchsess wider von Mainz. Der
command(an)t Obriſtleitenandt Paradeiser hat Jr Gnaden
herrn grafen Ferdinant und Truchsessen beſucht. Illmus

hat ſich n
it

zu erkennen geben; ſeind alle in di
e

meſſe im

thum gangen mit villen officieren. Nach der meſſe habe

ſi
e

d
ie compagnia wider in daz wirtshaus bekhlaittet, aber

bei der taffel m
it

bleiben wollen. Illmus hat dem von
Firſtenberg den Dalberg nachgeſchicket, welcher dan gebliben,

und wiewoln e
r Illmum gekant, auf Jr Fürſtl. Gn. beger

) Wer kommt?



94 Fink,

Martin alles biß nach dem eſſen dissimulieret. Im Zimmer aber
den

darnach hat Illmus mit ihme lang allein conversieret. Nach

dem eſſen iſ
t

der c(hur)colnische Trometer Bartolt mit

brieffen und abferttigung wider zuruckh nacher Coln ge

ſchickht worden. Illmus aber iſ
t

a
d

Rhenum geritten, mit

der comitiva uberzufaren. Und hat der Dalberg daz
glaidt geben. Und dieweiln die pferdt miedt und der abendt

herzunahete, iſ
t

Illmus nur biß auf Ladenburg) geraiſt.

d
e
n

1
4
. In der früe hat Illmus auf der poſt den junkher Lands

perg, junkher Firſtenberg und junkher Weix ſambt einem
postillion genommen und voran auf Haidlberg poſtieret,

in mainung, mit dem generalwachtmaiſter Horſt ein und daz

ander abzureden; ſo iſ
t

e
r

aber gar khrankh gelegen und

ſein Frau in agone. Interim haben Illmus bei den Patres
Societatis meſſe gehort und ſeind baide herren grafen mit
dem reſt der comitie ankhommen. Ein obriſtwachtmaiſter
hat ſich angeben, vom Horſt geſchickht zu ſein, wer dieſe

cavallieri weren, und ſich zu endſchuldigen. Ir gräflich
gnaden Ferdinant hat ſich bekant geben, ihne bei der

taffell behallten, wie e
r

dan nach baiden herren grafen

geſeſſen. Illmus hat ſich under die andern geſ(etzet) und die

weile Illmus ihne vor dies bei dem grafen von . . . . burg”)

gekhant, haben ſi
e

ihne neben ihren herren bruder al(lein)

in daz zimmer nacher [dem eſſen genommen, ſich offenb(art),

daruber e
r

ſeer erſchrakh und excusiert. Illmus hat von ihme

ratione itineris alle information eingenommen und alsdan

mit den 3 vom adell noch bis auf Zinzeim”), alda zu nacht
groſſer rumor warde, poſtiert; d

ie

andern aber ſeind ſtill
ligen bliben zu Haidlberg wegen der mieden pferde.

*) Nicht weit von Mannheim.

*) Loch im Text.

*) Sinzheim, Amt Baden.
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artius
ºn 15,

l! 16.

n 17.

1 18.

Iſt Illmus ad prandium nacher . . . . . !) und abend

zimlich ſpatt nach Canſtat ankhommen. Nb. der junge wierd

ohne bartt disputieret mit junkher Firſtenberg.

Illmus kam nacher Hailbrunn ad prandium und [am]

abend nacher Altſtatt*). Nb. war gar kalt auf dem boden

zu ſchlaffen; mueſte in der nacht ein feuer angemacht werden.

Junkher Firſtenberg ward etwas krankh.

Dominica [Judica iſ
t

Illmus in ein catholiſch Elwangiſch

dorff Obereybach genant geritten und alda meſſe gehört.

Nb. in hoc pago haben ſi
e dominicam Quinquagesimae”)

celebrieret. Der pastor hat Illmum auf guette wirſt“) ge

laden. Ad prandium iſ
t

man wider zu Altſtatt geweſen.

Khame graf Ferdinandt mit Hans Gergen und ſeinem

camerdiner auf der poſt. Alsdan ritten ſi
e

ſamtlich biß

auf Ulm.
Iſt Illmus continuo poſtiert ad prandium nach Ginz

burg"); alda man dazpalatium beſehen und nach dem eſſen
fortgeritten (underwegen hat junkher Weix einen gefar

lichen faal mit dem pferdt uber und uber gethan) biß nach

her Augspurg; alda 1
0

(uhr)noctis") durch den einlaß an
khommen; haben ſich alle ſollen angeben bei Jr Excellenz
grafen Otten Henrich Fugger; ſeind aber m

it

bekant worden.

Nb. daz tractament in der Cron iſ
t

über d
ie

maſſen guett

geweſen. Nach dem eſſen hat es ei
n

exercitium geben, die
glider wider einzurichten, mit verwunderung des wierdts.

*) Im Text iſt der Name Hailbrunn durchgeſtrichen, auf dem
Notizenzettel aber ſteht er angemerkt.

*) Altenſtadt, Amt Geislingen.

*) Lücke im Text. Vielleicht Eßlingen.

*) 7
. März a. St.

*) Würſte.

*) Günzburg a
n

der Donau.

7
) 4 Uhr morgens, d
a Franz Wilhelm nach der ganzen Uhr

(1–24) rechnet.
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Hat Illmus bei den dominicanern meſſe gehört; interim
in collegio ihren herrn bruder graf Max nachfragen laſſen:
pater rector Raizenried iſ

t

ſelbſt khomen suspicatus daz

dieſe companoia ſein werde. Hat anfangs Illmum n
it

gekhant, wie auch der Feſenmair lang mit Illmo geredt von

der ſilberarbeit, in mainung mit graf Ferdinant zu reden. In
gleichen iſ

t

der herr prelat von S
.

Ulrich khommen, Illmum

salutiert und nacher dem cloſter eingeladen. Illmus hat
ſich endſchuldiget, dan die ſchwarze geiſtliche khlaider noch

m
it fertig. Und dieweiln von Minchen auß ganz kein nach

richt verhanden, o
b Illmus dahin ſollte oder den geraden

weeg nacher Italiam nemen konten; pater Maximilianus

auch m
it

zur ſtell, hat man ein aigen currier nacher Min
chen expediert. Prandium iſ

t

im wirzhauß gehallten worden;

darbei pater rector cum socio gebliben.
Nachmittag iſ

t

Illmus in habitu ecclesiastico zu S
.

Ulrich gefaren, d
ie prelaten beſuecht, ihre angefrimbte (?
)

ſilberene capellen beſehen. Und dieweiln der praelat Illmum
nit verlaſſen wollen, ſeind ſi

e mit den 3 Junkheren alda g
e

bliben, und diſn dag ſtattlich tractiert worden.

Nach dem mitageſſen haben patres Societatis Illmum

zu einer comedia, darinnen facinora e
t

homicidia Herodis
regis exhibiert geladen worden. In collegio hat her graf
Ott Henrich Fuccar gewarttet und Illmum salutieret.
Sub comedia khombt pater Maximilianus per posta

von Minchen mit ordinanz, daz Jr Fürſtl. Durchlaucht gern
ſahen, daz Illmus zuvor nacher Minchen kham, maſſen ſi

e

ſelbſten per expressum ſchreiben wurden. [Audito!)

Miserere iſ
t

Illmus wider nacher S
.

Ulrich cloſter gefaren.

In der früe iſt ein currier von Minchen mit C(hur.)
F(ürſtl.) ſchreiben khommen, daz Illmus mit verlangen er
warttet werden, und weiln e

s festum s. Benedicti, hat

Martius
den 19.

den 20.

den 21.

*) Beſchädigte Textſtelle.

–
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Ä Illmus daz sacrum solenne gehört und in refectorio reli
n 21.
giosorum mit dero herrn bruder, graff Fugger, den 3
junkheren und villen anderen herrn gegeſſen, haben auch den
currier wider zuruckh geferttiget mit andeiten, daz ſi

e

ſich

morgen zeitlich zu Mincheu befinden wollten. Saind dero

halben diſen abend noch aufgebrochen und in einer lehen
gutſchen mit 6 pferden nacher Tegernbach gefaren. Ungefar

umb 2 Uhr nachmittag iſ
t

der herr Hilbring mit dem reſt
der compania und pferden ankhommen. Illmus hat bevolchen,

ſi
e ſollen diſen und den andern dag alda außzuraſten, darnach

per posta nacher Triend zu raiſen und alda zu wartten.

Zimblich frue iſ
t

Illmus mit dero 2 gebriedern und

anderen aufgeweſen. Underwegen iſ
t graf Ernest Benno,

Jr F. Gn. dritter bruder,”) mit 1 gutſchen von 6 und
anderen reitpferden endgegen khommen, ſeind alle umb mittag

angelangt nacher Bruck, alda nach gehorter meß und ge

haltener malzeit ſi
e

ſamtlich vortgefaren. Ungefar e
in

ſtundt

vor der ſtatt [Minchen begegnet herr graf Maximilian
eurfürſtl. obriſtcamerer, mit 6 vom adl, 4 gutſchen mit 6

pferden neben der eurfürſtl. leibgutſchen, 8 laqueien, 30 leib
guardireittern und 3 trompettern. Diſer graff hat Illmum
empfangen nomine Serenissimi Electoris*) mit villen
complimenten. Illmus iſ

t

mit ihme in di
e

leibgutſchen ge

ſeſſen, die 3 herren grafen in des grafen Ernest (gutſchen und
die cavallieri mit den Curbſairiſchen] vom adl in der anderen
gefaren. Alß man zum Neuhauſer thor khommen, haben
die trompeter continuo geblaſen, bei den Jesuiten (alda
pater Maximilianus abgeſtanden) fort uber den markh biß

in dazpalatium. Alda alß man abgeſtanden ſeind alßbald

n 22.

*) Demnach iſ
t

die Angabe bei Goldſchmidt, Lebensgeſchichte des

Kardinal-Prieſters Franz Wilhelm, S
.
6
,

daß Ernſt Benno 1637
geſtorben ſei, unrichtig.

*) Kurfürſt Maximilian + 1651.

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 7
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Martius
den 22.

den 23.

alle die Truchſeſſen endgegen khommen, oben an den ſtiegen

die cammerherrn und officieri, auch Jr Curf. Durchl. ſelbſten,
welche Illmum gar freundlich empfangen und nachdem ſi

e

ein

wenig discurriert, dem grafen Curz bevolchen, ſollte Illmum

in daz beſtallte gemach, welches war, wo der herzog von
Lottringen) gewont, fieren. Und haben ſich Jr Curf. Durchl
auch wider in ihre zimmer begeben. Apud Illmum haben
continuo 4 von den leibguardi und 2 lageien neben anderen
gewonlichen officieren aufgewarttet. Commissarius iſ

t ge

weſen herr Welser, Curfürſtl. Truchsess.
Und weiln e

s ſpatt, hat man bald daz nachtmal for
maliter mit allerlei exquisiten viſchen angericht. Jr curf.
Durchl, haben ſelbſten bevolchen, graf von dem Wall ſollte
bei Illmo bleiben. Es haben 4 pagi, 6 vom adl, ein mund
ſchenk, 1 vorſchneider und 4 laggaien aufgewarttet neben
anderen officieren mehr. Die 3 junkheren ſeind a

n

einer

abſonderlichen taffell und gemach zur wolltractiert worden,

welches die ganze zeit alſo geweret.

Illmus hat zeitlich meß gehert in sacello privatopa
latii; alda capellanus e

t

duo ephebi”) aufgewartet. Circa

9 horam hat Illmus audienz gehabt bei Jr eurf. Durchl.
ſitzendt, alda e

s allerlei discursus geben. Umb 1
1 uhr iſ
t

man zuer taffel gangen in der anticamera. Jr curf.
Durchl. und dero gemahell haben mit einander gewaſchen").

Illmus allein; haben nur d
ie

camerherrn gedienet. Junkher
Firſtenberg hat Illmo geſchenket. Under werender malzeit

iſ
t

d
ie zeittung khommen, daz Neuenburg a
m Wald eingenom

men und Bannier e
x

finibus Bavariae verjagt worden.

Nach gehaltener malzeit haben baide Jr curf. Durchl. Illmum

) Wohl der Schwiegervater des Kurfürſten, Herzog Karl von
Lothringen.

*) Edelknaben.

*) d. h. geſchwatzt.
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Ä zu ſich in dazzimmer gefordert, iſt der abgeſchickhte obriſt hinein
khommen und hat mieſſen allen verlauf wie es zu Neuwenburg

zugangen erzelen. Nachdem e
r hinaus, haben ſich baide curf

D
.

D
.

wie auch Illmus geſezt und ſchier alß 2 ſtundt lang

conversieret. Darnach jeder in ſein quartier ſich retirieret.
Nachmittag umb 3 uhr hat Illmus bei der Curfirſtin

stando audienz gehabt und von darauß gleich zu Jr Durchl.
herzog Albrecht gefiert worden, darnach auch bei Jr Durchl.
herzog Albert Sigismund geweſen, biß ganz abend worden.
Under diſem iſ

t

der hauſer mit Illmi pferden ankhommen.
Dominica Palmarum hat Illmus die pferd nacher

Etting") geſchikht. Apud Patres in sacello Ducum meß
geleſen und alsdan bei Jr Durchl. herzog Alb(recht) zur
taffell neben herzog Albert Sigismund, ihren 3 briedern
und herrn von Rechberg gebliben. Alda auch gar luſtig

geweſen. Nach dem eſſen iſ
t

Illmus nach herzog Ferdinant

ſeel. hauß mit 3 gutſchen gefiert worden, alda d
ie pro

Cessionem solennem precum 40 horarum ad s. Petrum

geſehen; darnach wider nach hoff gefaren. Jr Durchl. herzog
Alb(recht) und herzog Albert Sigismund haben Illmum
formaliter visitiert. Nach diſem h

a
t

Illmus abermaln

audienz apud Electorem gehabt und den abſchidt genom

nommen: hat auch beide Curfürſtl. prinzen visitieret.

H
. Vor 7 uhren khamm Ir eurf. Durchl. ſtallmeiſter herr

graf Maximilian Fugger und graff Waal mit 6 vom adl
und 3 gutſchen (neben der laibgutſchen) mit 6 pferden,

fierten Illmum biß in daz beſagte herzog Ferdinandiſche hauß.

Alda namen ſi
e ihren abſchid widerumb. Illmus hörte meß

in sacello paterno; graff Ernst Benno gab e
in

ſtattliche

malzeit, darbei auch graf von dem Wahll bliebe. Pater
Matthias

Calcoven Societ. ſtellete ſich das erſte mal ein,

) Im Bezirksamt Ingolſtadt.
7+
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Martius weiln Illmus ſich ſeiner auf der Italianiſchen raiſe pro confes
den 25.

den 26.

sario brauchen wollte.
Sumpto prandio iſ

t

Illmus comitante Walio ein,

halbe ſtundt vor d
ie

ſtatt mit poſtclöperen!) geraiſt. Baide

herrn grafen Ernestus und Ferdinandus ſeindt mit biß
nacher Landsperg, alda her Metternich, curcolniſcher
Marſchalkh, und canzler Buſchman gewartet, weiln ſi

e

von

Regenspurg dahin khommen, Illmum anzuſprechen. Illmus

hat lang vor dem eſſen mit ihnen allerlei d
e negotiis

publicis conferieret. Graff Ferdinant iſ
t

am zannwehe

ſeer erkhrankht. Pater Maximilianus cum patre Mathia

iſ
t

a
d Collegium gangen; aldahin auch pater Grauenegg

Provincialis expresslich Illmum zu ehren gekhommen.

Illmus hat ſich auch endſchuldigt a
d

coenam zu khommen,

derohalben graf Ernest baide curcolniſche oben angeſetzt,

darnach e
r. Interim hat Illmus d
ie

ſchwarzen khlaider g
e

andert, hinein khommen ganz unbekhant, a
n

die taffel g
e

ſeſſen under die andern und warde anfangs von baiden

Colniſchen m
it

erkhant. Daruber man lachend und ſeer luſtig

worden iſ
t.

Hat Illmms früe abermaln mit den Colniſchen lang

tractiert, von ihren brudern uhrlaub genommen, e
in

collation gemacht und in die meß a
d Patres Societatis

gangen. Alß man wider in daz wirtshauß khommen, hat
der her Metternich ſeinen ſohn zur Italianiſchen raiſe pre
sentieret, hat noch ein Valete-trinkhlein geben, und iſ

t

Illmus comitantibus duobus fratribus in gottes namen
fortgeritten. Underwegen auf ein ſtundt haben ſi

e

den abſchidt

genommen und wider nacher Landsperg ihren weeg g
e

nommen wie auch die Curcolniſche nacher Regenspurg.

Nb. Pater Mathias hat mit den poſtreitern n
it fort

kommen kinden, dahero e
s allerlei difficultates und excla

) Klöpper = Reitpferd.
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Ä mationes abgeben. Man iſ
t

aber noch in daß quartier,

“ Zum Sangmaiſter genant, wiewoln ſpatt gekhommen.
27. Umb den mittag iſ

t

man nacher Fieſſen!) gelangt, alda

meß gehört; und dieweil der fürſtl. biſchoffl. Augspurgiſche

pfleger Hannibal Schmidt per quosdam avisieret war,

hat e
r

die compania non facta tum mentione Illmi sub
specie der 2 patres Societatis zu gaſt geladen und gar

woll in residencia episcopali tractieret.

Nach dem eſſen iſ
t

man vortgeritten; iſ
t junkher Lands

perg und Firſtenberg baide hart gefallen. Nb. abend zue

Naſſenreith hat es bei villen ein wolfsjacht gegeben. Item
her graf und pater Maximilianus hat einen böſen fueß
bekhommen.

28. Iſt man zu mittag auf Durſtenbach khommen, alda

wider ein abtailung geſchehen, damit Illmus zu Insprukh

deſto mehr unbekhant ſein möchte. Iſt derohalben allein
Illmus cum Weix, Landsperg et Firſtenberg voran geraiſt

und zu Insprukh die vornehmſte kirchen beſehen. Und hat

der Weix daz Tiroliſche Frauenzimmer”) alla modiſch und
gar zu dieff salutieret. Interimiſtpater Max, pater Mathias,

Metternich und Hanſe Gerg auch angelangt und a
d

Collegium geritten. Illmus iſ
t

noch bei der nacht habita
licentia von hof mutato nomine (quod toto itinere fac
tum) biß auf Schenberg poſtieret.

29. Iſt Illmus abend nacher Brixen kommen. Pater
Maximilianus aber cum suis hat wegen des böſen fueß
mit weitter als biß gen Sterzingen khommen kinden, und

hat man a
n

baiden ortten d
ie processiones patrum Capuci

norum directione beſehen. Nb. Underwegen iſ
t junkher

Landsperg in einem waſſer n
it

ohne gefar geweſen, Illmus

*) Füſſen.

*) Claudia, Witwe des Erzherzogs Leopold, führte von 1633

bis 1646 die Regentſchaft in Tirol.
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Martius
den 29.

den 30.

den 31.

Aprilis
den 1.

auch in einen dieffen ſchnee auf dem Brenner ſambt dem
pferd gefallen.

Illmus hat im Tum reliquias beſehen und iſ
t

biß auf

Bozen geraiſt. Pater Maximilianus hat wegen des beſen

fueß nit reiten kinden, dahero biß dahin ein gutſchen beſtellt

worden. NB. Der graff von Wolkenſtein canonicus Triden
tinus begegnete, brachte Illmo ein glasl wein und war in

guetter conversation. Junkher Firſtenberg, Weix und
Metternich die ſchmierten zwei hailoſe poſtilion recht ab,

wie ſich gebirt, und iſ
t

man alsdan vill beſſer fortgeritten.

Pasca domini. Hat Illmus apud Patres d
e obser

vantia celebriert in sacello privato. Die andern haben
auch ihr andacht verricht, und iſ

t
man nachmitag in den

kirchen herumgangen und alda verblieben.

Hat Illmus abermaln celebriert in antiquo loco. Zue
gewinnung der zeit iſ

t pater Maximilianus cum suis fort
geritten biß Neuenmarkh. Illmus iſ

t

verbliben. NB. e
in

dugaten pro Firſtenberg.

Pater Max. iſt ad prandium nacher Triendt khommen,

Illmus aber abend ſpatt angelangt. Der graff Gallas hat
bei dem dohr mit 1 gutſchen mit 6 pferden gewarttet. Illmus

hats dissimuliert und vortgeritten, daz Gallas Jr Fürſtl.
Gnaden nit erkhennet. Alda haben ſich baide companien

wider beiſammen gethan. Und alß ſi
e

ſich underredet, kombt

e
x improviso der graf Gallas oben hinauf, begert Illmum

anzuſprechen: herr Hillbring negieret praesentiam, ſonder
Jr Fürſtl. Gnaden weren allfort passiert. Gallas discur
rieret e

in weiln, Illmus cum nobilibus et aliis multis (?
)

ſtunde herumb. Alß Gallas wegg gange, wurde e
r

von

allen, etiam Illmo, biß a
n

d
ie gutſchen beglaittet Nach

dem nachteſſen ware die waittere vortſezung der raiſe b
e

den 2
.

ſchloſſen.



Ein Tagebuch des Biſchofs Franz Wilhelm. 103

prilis
det 3.

den 4.

Vormittag zeitlich hat Illmus die kirchen beſehen, bei

den Jeſuittern meſſe gehört und mit den 3 Junkhern an
des grafen Gallassii haus gangen, in mainung ihne anzu
ſprechen. Alß er aber n

it

zu hauſe, hat Illmus den Hill
bring zum pater rector geſchikht anzudeiten dem Gallassio,

zu endſchuldigen, daz ſich Illmus geſtert m
it

zu erkhennen

geben, 1 o weiln e
r

ſo e
x improviso hinaufgangen, 2 o vill

leit frembde mit ihme hinaufgangen, 3 o Illmus ſein intention
mit vorgewuſt hette, ſonſten viam e

t

modum geſuecht hette,

ihne in aliquo loco solitaico anzuſprechen, 4
0

Illmus hette

ſich auch bei Jr Fürſtl. Gnaden herrn biſchoff von Triend)
ſelbſt n

it angeben oder bekhant ſein wollen, 5o nicht deſto"
weniger hetten ſi

e

ihne in ſeinem hauſe unbekhant wider

beſuechen und anſprechen wollen, doch n
it gefunden; hofften

in reditu beſſer gelegenheit zu haben; interim verſicherten ſi
e

den herrn graffen aller guetter allter affection.

Junkher Adrian von Sittichauſen iſ
t

nach genommer

malzeit auf Genua, Illmus aber mit reitpferden vortgeraiſt.

Mittags zu Bargo,”) abend zu Cluines") in einem ellenden

wirtshauß ankhommen.

Illmus iſ
t

früe aufgeweſen, underwegen ungefahr 3

ſtundt weit haben ſi
e

d
ie Oeſterreichiſche, zu Tirol gehörige

veſtung in dem Venetianiſchen gebiett gelegen geſehen, zum

Kobell*) genant. Iſt in einem hochen berg e
in loch,

darein mueß jede perſon a
n

einem langen ſaill gezogen

werden, khan ſonſten niemant auf oder ab, iſ
t

mit Deutſchen

beſezt. Man hat Illmo den modum auf- und abzufarn fier

!) Carl Emman. Madruzzi.

*) Borgo.

*) Dieſer Ort, der in gleicher Form auf dem Notizenzettel ſteht,

war mit den mir zu Gebote ſtehenden Hilfsmitteln nicht zu be
ſtimmen.

*) Die Feſte Covelo oder Kofel.
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Aprilis
den 4.

den 5.

den 6.

den 7.

den 8.

mann und weibsperſonen gezaigt. Diſſe ort iſ
t

ein clausum

und gewaltiger paß. Zu mittag iſ
t

man nacher Bassano
khommen, abend zu Castell Franco gebliben.

Illmus hat früe collation gemacht, darnach per No
vale auf Maestres!) khommen, alda einen trunkh gethan

und iſ
t

ein ſchiff nacher Venedig beſtellt worden. NB: ein
ſelzamer modus zu discurieren a

n

diſſem ortt: hat Illmum
einer gefragt: Signor, che nova d

i Germania? Boun
pro v

i

fa[ccia.*) Ungefar umb 2
1 uhr”) iſ
t

man glikhlich

zu Venedig angelangt und im weißen lewen“) eingekert.

Hat man allerlei ſachen geſehen alß insulam Murano,”)

wo man gleſer machet, s. Georgencloſter ſo überaus ſtatt
lich, Capucinerkirch s. Redentore, die nuewe kirch, ſo die

herrſchafft anſelich bauwet o
b pestem anni 1630 et alia

Dominica in Albis. Iſt man zu hauſe gebliben,

weiln Illmus Landsperg, Firstenberg, Weix etc. medi
cinam genommen. Die andern aber ſeind pro velle aus
gangen. Iſt solennissima processio gehalten worden,
welche ſi

e geſehen. Iſt ſtarkher regen nachmittag geweſen.
In festo annunciationis hat Illmus geſehen Ducem

cum magna maiestate descendentem a
d

s. Marcum,

alda sollennissimum sacrum cum variis particularibus

caeremoniis gehalten worden. Diſen dag iſ
t

ein ſtarkhes

regenwetter eingefallen. Illmus hat ante prandium eeben

*) Noale und Mestre.

*) Herr, was Neues aus Deutſchland? Möge e
s Euch gut

gehen.

*) 3 Uhr nachmittags.

*) Eines der 3 deutſchen Wirtshäuſer in Venedig; ſchon im
16. Jahrhundert bekannt. Vgl. Baltiſche Studien, Jahrg. 25,

Seite 58, Note 2
.

*) Noch heute blüht dort die Fabrikation von Perlen und Glas
NU(YEN.
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r den Landsberg zur ader gelaſſen, und alle zu hauß ge
bliben.

Hat Illmus wider allerlei ſachen geſehen alß bei den
Judden tapezerei und khlaidung, item wie man den damaſt
machet, daz zeughauß, palatium Ducis, ecclesiam novam
patriarchalem, die minz und andere ſachen.

1
0
.

Iſt Illmus mit einem aigen ſchiff nacher Padua ge
farn, darin e

in

kaltekuchen geweſen. Abend iſ
t

man nacher

Padua khommen, alda noch geſehen templum s. Antonii,
sepulturam beati Lucae ordinis sancti Francisci exem
plaris obedientiae etiam post mortem, monasterium

s. Justinae celeberrimum, welches 100 000 L.) einkommen
hat, ordinis s. Benedicti*): monstrant praeter multos
sanctos corpora s. Lucae Evangelistae e

t

s. Mathiae
apostoli. In coena iſt der Metternich khrankh und ohn
machtig worden.

1
1
.

Illmus hat zeitlich meß a
d

s. Antonium gehört, alda.

auch insignes reliquias et multa praetiosa geſehen. Ad
hortum medicorum e

t

Academiam gangen. Zu mitag
geſſen und mit 2 lehengutſchen vortgefarn biß Ruigo*)

2
. Iſt Illmus vortgeraiſet, zu mittag zu . . . . . *
) und

abend zu Bogio di Lambertini") gebliben.

n Iſt man zu Bononia") a
d prandium angelangt. Nach

mittag templum s. Procopii, w
o

Carolus V
.
a Clemente VII.

gekront worden, item b
.

Catharinam ordinis s. Clarae
totam incorruptam, s. Dominicum, Academiam und

andere ſachen beſehen. In der nacht iſt ein gewaltiger

) Vorlage hat das Zeichen P
.

*) Nach Ausweis des Notizenzettels außerdem noch la Zecca
(die Münze).

*) Rovigo.

*) Lücke im Text und auf dem Notizenzettel.

*) Poggio.

*) Bologna.
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regen geweſen, welcher den anderen dag biß mittag gedauret.

Nb. Signor Ciambeccaro hat große dienſt mit ſeiner

gutſchen, wein und ſonſten gethan.

Nachdem man im Thum meſſe gehört, iſ
t

man ſtrakhs

vortgefarn und zu mittag zu Immoli") angelangt. Nach
mittag iſ

t

der fluß [Santerno*) unweit von der ſtatt der
maſſen angeloffen, daz daz far m

it

zu erreichen geweſen,

derohalben die pferd durchgeſchwembt worden, die gutſchen

in ſchiff durch nakende leit getrokhen, und wir ſamtlich jeder

von ſolchen leiten eine groß ſtukh weg getragen worden.

Nb. Metternich iſt mit ſeinem eſel in dazwaſſer gefallen.

Es war ein ſolches weſen wie diejenige, ſo nacher Jeruſalem
raiſen, von den Arabiaren beſchreiben. Man hat ſich in di

e

2 ſtund lang aufhallten mieſſen, und wenn Illmus diſen dag

nit hinwegg, hetten ſi
e gewiß ein par tag ſtillligen mieſſen,

dan dazwaſſer augenſcheinlich ſtarkh gewachſen: weiln man

alda gewarttet.

Underwegen hat man a parte dextra Marino geſehen")

welches ein baurenrepublic iſ
t. Nb. Nos, Nous, Niss et

reliqua“).

Abend alß man ein ſtundt in die nacht gefarn und d
ie

ſtatt Faenza geſchloſſen, vor dem dor halten mieſſe, khommen

1
0

banditen a
n Illmi gutſchen, reden gar ſtill, hebeten d
ie

ſchlag oder außhang") zu
.

Etliche giengen mit ihren ſchloſſern a
n

den vorgenannten umb, begerten ein trinkgeldt. Illmus and

wortet: jetz werd man die ſtatt aufmachen, ſollten mitkommen,

wollte ihnen trunkh und geld geben laſſen. Einer andworttete,

Aprilis
den 13.

den 14.

*) Imola.

*) Lücke im Text.

*) Ein Irrtum, denn San Marino liegt viel zu ſüdlich. Dieſe
Notiz gehört offenbar zum Datum 16.

*) Worauf dieſe Worte anſpielen, iſ
t

nicht erſichtlich.

*) Schlagbaum.
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Aprilis
en 14.

en 15.

en 16.

en 17.

e! 18.

ſi
e

kamen m
it

in di
e

ſtatt, man ſollte ihnen je
z

und nur
geſchwint geben, und weiln ſi

e grob murrten, kein geldt in

promptu, hat Illmus geſagt, o
b

her Maxim. etwas geben

wollte. Alß unterdiſſen daz liecht zum torr khommen, haben

d
ie bauren den herrn Max. under ſich gekriegt und gezwungen,

dazer 1 dugaten geben: und haben ſich retieret, dan ſi
e

d
ie

öffnung der ſtatt m
it

erwarttet.

Zu mitag iſ
t

man zu Cesena und abend zue Savig

niano gebliben. Underwegen Illmi currus umbgeworffen
worden.

Iſt Illmus durch Arimini nacher Catholica auf mittag
kommen. Firstenberg, Weix, Metternich, Stravius ſeind
auf millereſelen geritten, die poſt, dan d

ie lehengutſchen uber

die maſſen ubl gegangen. Abend iſ
t

man nacher Pesaro

khommen und alda noch die ſtatt beſehen. Underwegen iſ
t

die ander gutſchen auch umbgefallen.

Iſt dazmitagmal zu Senogallia und abendt daz quar

tier Alle case brugiate") gefallen. In der nacht iſt ein
ſolcher regen, windt und ungeſtieme des meers geweſen,

daz m
it

zu glauben.

Dahero d
ie waſſer dergeſtallt angeloffen, und dazmeer

ſich ausgegoſſen, daz mit keiner gutſchen vortzukommen;

derowegen Illmus resolvieret, daz alle auf den gutſchen

pferden, zu welchen noch 4 baurenpferd beſtellt worden,

reiten ſollten, 2 diener bei den gutſchen und pagagi*)

bleiben, welches auch geſchehen. Und ſeind a
d prandium zu

Ancona n
it

ohne gefar und mit groſſem regen ankhommen.

Alda in einer kirche meſſe gehört (wo man eben daz Te
deum o

b Victoriam contra Bannerium”) solenniter ge

ſungen) und andere Sachen beſehen.

*) Zu den verbrannten Häuſern.

*) Bagage.

*) Sieg Piccolominis über Banèr auf deſſen Rückzug nach Böh

men und Sachen im Frühjahr 1641.
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Aprilis
den 18

den 19.

Nach dem eſſen iſ
t pater Mathias, her Maximilianus,

her Stravius, Weix, Landsperg und Metternich ex devo
tione mit ſtiffl, ſporren, capotten und continuierlichen
großen regen peregrinaturinacher Laureta') zu fueßgangen;

Illmus e
t reliqui ſeind geritten. Ein ſtarkhe ſtund von

Loreto warttet pater Silvester Pietra Sancta, rector
collegii alda mit des hern Gubernators gutſchen mit

6 pferden; wollte, Illmus ſollte hineinſizen und in collegio

einkeren, welches Illmus abgeſchlagen und alſo vortgeritten

in daz wirtshauß. Alda khame pater rector abermaln,

aber Illmus endſchuldigt ſich, wolle e
s

diſe macht anſehen.

Iſt a
d

sacellum gangen, alda lang gebettet. Interim

in der nacht ſeind die obgeſezte peregrini miet und matt
eiuer nach dem andern angelangt, durch und durch naaß.

Nb. Miraculum, quod paucis diebus contigit Holsatis
nobilibus duobus Blum, duobus Allfelt et uni Ramsauw*).

In der frue iſt Illmus wider in sacellum, alda den
ganzen vormittag gebliben: a

d prandium a
d collegium

Patrum gangen und alda mit allen verbliben. Nachmittag

hat der Gubernator monsignor Merlino Illmum beſucht.
Iſt ad cubiculum unverſehen khommen. Illmus hat ihme

(i
n mainung, daz er ein biſchoff und des babſt Gubernator

were) die hand angebotten, deſſen e
r

ſich gewaigert, im

ſizen gleichwoll die oberhandt angenommen. Illmus hat i[h)n

biß a
n

die letſtere zimmer am gang beglaittet.

Darnach hat Illmus sacellum, reliquias und thesau
rum beſehen; abend wider lang in sacello geweſen.

Illmus hat in der früe ein alterationem e
t

vomitum

billiosum”) bekhommen; gleichwoll noch sacrum wie die

den 20.

*) Loretto.

*) v
. Rantzau,

*) Erbrechen mit Galle.
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prilis
20

21.

vorige dag und devotionem in sacello verrichtet; medicum
gerueffen, der etliche ſachen ordinieret wie auch chyrurgus

propter ultera ſo Illmus in diversis partibus corporis

ex agitatione humorum aufgefaren. Diſſen dag hat man
wider pferdt auf Rom beſtellet. (40 Gulden für die Armen
geſpendet; ebenſo 25 G. an den Pater Buschmann für
Meſſeleſen in der Santa Casa.)

Mane peracta devotione in sacello hat Illnus en
passant den Gubernatorem wider visitieret, der dan gar
campito!) geweſen. Sumpto prandio iſt der Gubernator
khommen, Illmnm mit ſeiner gutſchen ſelbſten biß Racanati*)
beglaittet: als er jenſeits der ſtatt den abſchid genommen, iſt

Illmus zue pferd geſeſſen und biß nacher Macerada geritten.

Joannes Bolant iſt ab Illmo hier mit einem diner in

societatem angenommen worden.

Alß Illmus in der frue wegg gewollt, ſeind ſi
e

in der

meſſe erkrankht, alſo haimgangen, in daz bett gelegt und

doctorem gerueffen, der dan etliche ſachen ordiniert pro

calculo und geratten, daz man diſen dag ſtill ligen ſollte.

In der nacht post sudorem hat es ſich gebeſſert und

iſ
t Illmus in einer ſenfften getragen worden. Mitag nacher

Tolentino, alda bei s. Nicolao meſſe gehört und reliquias

beſehen; abend nacher Serravalle khommen.
Hat man daz mittagmal zu Fuligni”) eingenommen und

abendt nacher Asisii“) angelangt. Illmus hat gleich s. Fran
ciscum visitieret und reliquias beſehen, aber ganz matt
worden, daz ſi

e

nicht geſſen noch gedrunkhen.

In festo s. Marci hat Illmus in altari sancti Fran
cisci meß geleſen, darnach velum beatae Virginis und

d
e
n

2
3
.

e
n

24.

*) höflich.

*) Recanati.

*) Foligno.
-

*) Assisi.
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Aprilis

den 25.

andere ſachen mehr geſehen, in specie solennem pro
cessionem, ſo propter litanias majores gehalten worden.
Monsignor Ballionius,”) novus episcopus iſ

t

noch nit
ankommen. Her graff Truchsess, sedis Apostolicae Gu
bernator alda hat Illmum salutiert und biß in dazwirts
hauß beglaittet. In prandio hat Illmus keinen apetit ge
habt, iſ

t

auch ſchlechte tractation geweſen, alſo daz man
mit dem wierd der bezalung halber uneinß worden. Post
prandium haben ſich Illmus in die ſenfften geſezt, a

d

s.

Claram und s. Damianum tragen laſſen. In via iſt 2 mall
ſtarkher vomitus khommen und auch debilitas totius
corporis, alſo dazſie reliquias et alia in his locis hart*)
und allein sedendo ſehen kinden. Nicht deſtoweniger haben

ſi
e vortgeeilet, underwegen ein groſſer durſt, siccitatem

oris, alterationem febrilem, auch tremorem manuum
bekhommen. Ad s. Mariam d

e Angelis ſeind ſi
e abge

ſtanden, in refectorio einen trunkh gethan, in di
e

kirchen mit

hartter miehe gangen, daz heilige bild beatae Virginis

und andere ſachen geſehen") und wider a
d refectorium ge

eilet, allda d
e novo einen ſtarkhen trunkhwaſſer gethan,

ſich precibus fratrum bevolchen und in gottesnamen wider

in die ſenfften geſezt, auch ein ganze flaſche mit waſſer

zu ſich genommen und underwegen ausgetrunkhen, daruber ſi
e

in einen ſtarkhen ſchwaiß gefallen dergeſtallt, daz ſi
e

abend zu

Fuligno bei der ankhonfft ganz mutieren und ſich in daz

bett legen mieſſen; haben alßbald medicum gerueffen, der

etliche ſachen ordiniert. Aber ehe ſi
e praepariert, hat

Illmus mit guettem appetit mit den andern am diſch geſſen

*) Ballionus (Malatesta), Biſchof zu Pesaro, hernach zu Assisi

*) d
.

h
. unter Beſchwerden.

*) Franz Wilhelm kaufte hier für 2 G
.

4
0 Kr. Bilder (des

heil. Franz].
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cum omnium admiratione und hat ſich von dag zu dag ge
“beſſert biß nacher Rom, dahin dan d

ie

ſenfften pro maiori
securitate gebraucht worden. Hier hat Landsperg und

Weix baide hienerhundt gekhauft, weiln in diſſen orten ſolche
extraordinair gutt zu bekhommen.

26. Hat Illmus underweegen zu Monte Falco ad. s.

Claram meſſe gehort. Miraculosum corpus illius sanctae
geſehen") und zu mittag auf Spoleto, abend nacher Terni
kommen. Dominus Dionisius Doneux, agens Illmi Romae,

iſ
t auf empfangenen bevelch auß Venedig endgegen

khommen, wie dan ratione itineris et mansionis Romae

e
in und daz ander abgeredt worden iſ
t.

Nb. diſen abend

m
it

weit von Terni iſt daz ſampferdt,”) ſo die pagagi ge

tragen, über ein hohe abgefallen und den halß gebrochen,

daz man die valisien") und anders hart zuſammen gebracht.
27. Iſt bedaiter dominus Dionisius in aller frue nacher
Rom mit underſchidlichem bevelch poſtieret, Illmus aber nacher
Avignani geraiſt.

e Illmus iſ
t

zu mittag zu Castell novo geweſen; 1
.

ſtundt

von Rom ſein ſi
e zu pferd geſeſſen; a
d pontem Molle“)

iſ
t

dominus Dionisius und her Crivellius cur-Bairiſcher
resident mit 2 gutſchen endgegen khommen und iſ

t

Illmus

a
d
s. Andream, domum novitiatus Societ. Jesu (weiln

Pater generalis assistens und provincialis alſo offeriert

und gebetten) gefiert, alsda auch von Churcolniſchen agenten

her Moors wie auch villen andern empfangen worden.
Alß die frembde wider hinwegg, haben Illmus gleich den

*) Hier kauft Franz Wilhelm für 2 Gulden 2 Bücher; vermutlich

d
ie

Geſchichte der heil. Klara.

*) Laſtpferd,

*) Gepäck.

*) Ponte Molle,
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Aprilis
den 28.

hern Cardinalem Barbarinum") durch dominum Dionisium
avisieret, der dan, weiln es circa 1 noctis”), auf morgen

alles verſchoben.

In der früe ſchickht Cardinalis ad Illmum cum com
plimentis und daz Jr Heil.”) gern verſtanden, wollen
auch noch vormittag audientiam geben. Circa 12 (uhr)“)
khommt . . .“

)

mit des herrn Cardinalis gutſchen, ruft Illmum

a
d

audientiam papae. Illmus ſizt alßbald auf, farth nacher

s. Peter, legt ſeinen habitum episcopalem violaceum cum
mantelleto e

t

rocheto") in des hern Cardinalis, welcher

in capella ad Minervam o
b

festum sancti Petri martiris
waren, gemachen an. Wurdt alßbaldt per scalam sanctam
ad papam gefiert. Factis tribus genuflexionibus alß

Illmus anfangte zu reden, ſchaffeten Jr Heiligkeit gleich, daz

ſi
e

ſtehen ſollten, ſeind alſo a
d

coenam etwaß o
b fenestram,

d
ie

zuruckh war, geſtanden und geredt. Jr Heiligkeit haben
gnädigſte affection bezaigt und etwan ein halbe ſtundt

(weiln ſi
e hora 13") eſſen) conversieret. Illmus hat licen

tiam begert, o
b

festum s. Januarii, quod hoc anno incidit

in 4. Maii”), nacher Neapol zu raiſen. Sanctissimus
benigne annuit e

t animavit; hat auch ein neuen discurs

d
e regno Neapolitano angefangen. Bei dem abſchidt haben

ſi
e caput Illmi ambabus manibus amplectiert und darnach

benedictionem geben.

den 29.

*) Taddeo Barberini.

*) ca. 7 Uhr abends,

*) Papſt Urban VIII.

*) ca. 6 Uhr morgens.

*) Größere Lücke im Text.

*) Geiſtliches leinenes Obergewand mit Aermeln.

*) ca. 7 Uhr früh.

*) Das Blut des heiligen Januarius wird in einer beſonderen
Kapelle in 2 Flaſchen aufbewahrt und ſoll angeblich dreimal im

Jahr (6
. Mai, 19. September und 16. Dezember) flüſſig werden.
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rilis
--- - Alß Illmus per eandem viam wider ad cubicula car
dinalis khommen, haben ſi

e habitum nigrum resumieret;

und weiln dominus cardinalis noch m
it

wider nacher hauß
gelangt, ſeind ſi

e derweil a
d

s. Petrum in die kirchen und

ad bibliothecam Vaticanam von beſagten herrn. . . .) wie
auch domino Luca Holsteinio*) gefiert worden. Alß nun

der cardinal wider khommen, iſt Illmus zu ihme per viam
secretam gefiert worden (weiln ſi

e uberall unbekhant haben

ſein wollen), alda der cardinal Illmo mit gewaltigen coere
monien die hand angebotten, aber n

it acceptiert worden.

In cubiculo hat Illmus dem cardinal gleich und n
it

unden

(wie ſi
e gewollt) ſizen mieſſen: alda hat es lauter compli

menta geben faſt ein ſtundt. Der cardinal iſt biß außer

ſeinen zimmern endgegen khommen, hat aber Illmum in reditu
noch durch einen gang weiter accompagnieret, und iſ

t

Illmus nacher hauß gefaren.

Nachmittag umb 21. uhr”) iſ
t

der cardinal unverſehen

a
d

Illmum khommen und visita geben. Illmus iſt biß in

[den hoffendgegen, in reditu biß gar an die gutſchen gangen.

In cubiculo haben ſi
e

ſich under den cardinal geſezt. Nach
diſem ſeind Ir Fürſtl. Gnaden nacher casa professa“) ge
farn, s. Ignatium") visitieret und patrem generalem

Societatis salutieret. Es ſeind auch pferd und ſenfften

nacher Neapol beſtellet worden. Illmus hat auch bei dem

cardinal S. Onophrii, cardinal Antonio und landgraffen

*) Lücke im Text. .

*) Lucas Holsten, geb. 1596 zu Hamburg, ein bekannter Schrift
ſteller und nach ſeinem Uebertritt zum Katholizismus einflußreicher

Freund und Bibliothekar des Kardinals Barberini,

*) 3 Uhr nachmttags.

*) Jeſuitenkirche.

*) Profoßhaus der Jeſuiten.

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 8
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Aprilis von Darmſtatt!), welcher zu Jr Fürſtl. Gnaden geſchickht,
den 2

9
.

d
ie

scusa”) durch den agenten thuen laſſen, dazwegen kirze

der zeit die visiten mit geſchehen khonten, ſollte aber post

reditum Neapoli verricht werden.
den 30. Iſt Illmus gar zeitlich aufgeweſen, und weiln her

Kugelman und her Zolner baide außJr Maj. erbllandern
freiherrn neben ihren hoffmaiſter Bispinkhove Monaste
riensis Westfaliae und einem diner begert mitzuraiſenmaioris
securitatis causa, haben ſi

e Jr Fürſtl. Gnaden mitgenom
men. Und dieweiln her cardinalis Barbarinus uberall
per statum ecclesiasticum bevelch gaben, propter pericula

banditorum convoia mitzugeben, iſ
t

e
s

auch glaich außer

Rom beſchehen; und hat Illmus prandium zu Veletri, daz
abendmall zu Sarmoneta”) genommen.

Är Ingleichen daz mittagmall zuer Pipierno“) und abend

zu Terracina a
d

mare. Underwegen ſeind ſi
e

durch einen

wallt von lautter Sandofellholz") geritten und ſich etwaß
abwegs a

d

monasterium Fossae novae") ordinis Cister
ciensis, alwo s. Thomas d

e Aquino geſtorben, begeben;

iſ
t je
z

commenda, welche cardinalis Barbarinus hat; iſt
alles zerfallen. Redditus 14millia scutorum. Religiosi 10.

den 2
.

Iſt man zeitlich ad territorium Neapolitanum khommen,
daz mitagmal zu Fondi, abendmall aber zu Mola unweit
von Caieta") genommen. Alda Illmus cum aliquibus e

in

weil ſpazieren in mari gefaren. Nb. Vicerex iſt 2 dag

) Landgraf Friedrich, der 1636 zum Katholizismus übertrat
und lange Zeit in Italien lebte.

*) Entſchuldigung.

*) Sermoneta.

*) Piperno.

*) Sandelholz.

°) Fossanuova.

") Gaeta.



Ein Tagebuch des Biſchofs Franz Wilhelm. 115

Ä zuvor an diſem ortte mit 1200 meulern geweſen, alles auf

ºn 5.

gezerdt und auch nobilibus et ecclesiasticis wegg genommen,

immer ſo arg alßbai unß die krieger gehauſet. Daheropropter

haec et alia ſonderlich des Montesey) proceduren, welcher
uber die 1 million allein fi

r

ſich geſchunden, große clagten

und der underthanen alteration gehört wirdt.

Hat man daz mittagmall zu s. Agata”) genommen,

abend zu Capua angelangt; alda Illmus den tum und andere

ſachen beſehen. Episcopatus habet 1
2 millia scutorum.

Iſt ein wakhers castellum, beveſtiget, aber khlein.
Circa 2

0

(uhr)*) iſ
t Illmus, der mit den 3 vom adel

voran geritten, per Aversa zu Neapol ankhommen, die

anderen etwan ein anderhalb ſtund gefolgt; im wirtshauß
etwaßgeſſen und im tumb processionis initium e

t reliquias

beſehen. Darnach a
d logum Leggii gangen, alda gewarttet

und iſ
t

allen a
b Italis et Hispanis große ehr widerfaren.

Alß die procession dahin khommen, hat der cardinalis
Boncompagno archiepiscopus Neapolitanus sanguinem

sancti Januarii zu küſſen geben, und iſt Illmus et alii dahin
invitiert worden. Pater Maximilianus und pater Mathias,

alß welche a
d

domum professam gangen, ſeind in einem
palatio geſtanden und haben mit alles ſehen kinden. Nb.
Patres haben ſtark angehallten, daz Illmus in domo professa
divertierte, quod tamen recusavit.

Hat Illmus palatium regis beſehen, welches extra
ordinari ſtattlich geziert wurde o

b

adventum admirantis
Castilliae novi viceregis Siciliae, welcher ſchon zu Genua
angelangt ware. Nachmittag hat man allerlei ſachen ein
gekauft.

*) Vermutlich der Name eines höheren Beamten.

*) Der im Text fehlende Name iſt aus der Reiſerechnung ergänzt.

*) 2 Uhr nachmittags.

8
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Maius Hat man den ganzen dag allerlei geſehen. Zum mittag
de" 6 mall haben ſi

e

etliche Tircken scitui (?) musici prae
sentiert und mit buſaunen, zinkhen und ſonſten ſtattlich
aufgemacht.

den 7
. Iſt Illmus nacher Puzzuolo geraiſt, alda grottam

caninam,”) balnea sulphurea, forum Vulcani, civitatem
Puteolim, vestigia theatri Neronis, Academiae Ciceronis,
pontis Caligulae versus Baias, templum Apollinis,

antrum Sibillae Cumanae, balneum Ciceronis, balneum
Tripolis, templum Dianae, vestigia sepulcri Agripinae

matris Neronis, templum Veneris, villam Julii Cae
saris, templum Herculis, in quo Nero matrem suam

occidi curavit, castellum Baiae pro portu tuendo a

Carolo V. extructum, centum cameras subterraneas,

in quibus Nero captivos tenuit, piscinam mirabilem
Neronis, campos Eliseos. Daz mittagmal hat man

im gartten des Don Toleto genommen, alda ſo ein großer

regen khommen, daz alle naß worden; abend gar ſpatt iſ
t

man wider zu Neapol angelangt.
den 8

.

Iſt Illmus propter negotia vormittag zu hauß ge

bliben. Pater Maximilianus, Landsperg, Metternich,
pater Matthias, Firstenberg, Zolner ſeind a

d

montem

Vesuvium geritten. Alda pater Mathias et Zolner in

medietate montis wider umbgekert.

Illmus hat diſen dag den Weix und Hans Gergen
außgeſchickht, 4 mauleſell auß dem ſchenen geſtiet einzu
kauffen.

º

9
.

Hat Illmus summo mane in domo professa meſſe

aseejonegeleſen. Darnach sacrum im thum cum aliis gehört. In

Domini prandio abermaln Schlavorum musicam solennem gehabt.

*) Die bekannte Hundsgrotte mit den Schwefeldünſten a
m

Boden.
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Maius
Sen 9

Nachmittag den viceregem Neapolitanum, welcher erſt
geſtert widerkommen, ſpazieren faren geſehen. Nb. ſeind d

ie

4 mauleſell eingeſtanden.)

Hat man die uberauß ſtattliche Carthusiam und domum
professam geſehen, ubi habent 180 corpora sanctorum

numeratorum e
t ingentem Suppellectilem argenteam.

Nb. Abend haben Illmo e
t companiae etliche cavallieri

d
i

Malta e
t

musici regii uber die maßen ein ſchene
musicam gehalten.

Hat man vicariam e
t

sacellum Conradini beſehen.
Nachmitag iſ

t

Illmus cum Weix, Landsperg, Kuglman

e
t Zollner voran biß gen Aversa geraiſet. Die andern

haben patentes und anders richtig gemacht a
d

extrahendum

mulos e
t empta. Nb. Nomen Firſtenberg iſ
t

unß gar

woll bekhommen.

Iſt Illmus Capuam a
d prandium, dahin d
ie

andern

auß Neapol auch geſtoßen: abend nacher Theano ange
langt, ubi multi sancti sepultivisi sunt.
Wegen gefar der banditen hat Illmus convoiam Romam

usque genommen: underwegen im feld a
n

einem hauß

collation gemacht. Nb. Des eſeltreibers ſelzamer danz und
fechten. Abend iſ

t

man a
d

montem Cassinum khommen;

alda e
s

ein ſchlechtes abendmall geben.

Vormittag iſ
t

Illmo alles von gebeinen, antiquiteten,

reliquien, cubiculum stupendum sancti Benedicti, archi
vium perpolitum unnd anderes gezaigt worden. Sumpto

prandiosat frugali haben duo patres Benedictini Illmum
gefiert und beglaidet a

d

duas hovas uber einen ſelzamen,

ſcheulichen (!
)

und gefarlichen weeg. Nb. Pater Mathias et

Firstenberg ſeind gar ungeduldig worden. Abend iſ
t

man

en 12.

en 13.

en 14.

') Laut Rechnung koſteten ſi
e 520 Gulden.
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Maius
den 14

den 15.

den 16.

nacher Ciprano) (welches territorium papae iſt) kommen
und iſ

t

sub coena ein feuer im hauß außkhommen, doch
gottlob ohne gefar abgangen. Der vicegubernator Mon
signori Conti substitutus hat Illmum in ein hauß ſambt

5 gutten bettern accommodiert; reliquideclinarunt scam
mum”). -

Illmus iſ
t altera die zeitlich aufgeweſen, underwegen

begegnet der secretarius gubernatoris zu Froschinone
Monsignor Conti, welcher des geweſenen K(aiſerl.) General
wachtmeiſters Torquato Conti bruder iſt, ladet Illmum
solenniter ein. Zu Froschinon (wo terminus a

d pran

dendum ware) bei dem ſtattthor warteten ſeine aulici und
complimentierten mit Illmo, ſo in der ſenfften geſeſſen.

Oben im ſchloße warttet der monsignor ſelbſten, gab Illmo

titulum Altezza, ſie haißen ihn Illmum, fieret ſie ins zimmer,

ſo alles ſtattlich tapeziert und mit argentaria geziert ward.
Die tractation in mensa wie auch totius comitatus ward

uberauß ſtattlich. Gegen abend ſeind Jr Fürſtl. Gnaden
wider verraiſt und abend nacher Anagni khommen. Da
ware woll die kalte Herberg, dan wan der gubernator Conti
uns mit wein (welches in 1

6

flaſchen war), wachtl, hiener,

dauben etc. nachgeſchickht, wir nicht zu eſſen gehabt hetten.
Nb. der ſchelmiſche wierd hat 400 ayr gerechnet (ſ

o

e
r

doch

mit 20 geben)") und etlich barillen“) wein.

Illmus iſ
t

a
d prandium zu Valle Montone geweſen;

abend nacher Frescati angelangt, abend noch vineam Ludo
visii beſehen. Dominus Dionisius iſt auch e

x

mandato

Illmi dahin kommen.

*) Ceprano. (Vor dem Einzug in den Ort mußten der könig

ichen Zollbehörde (gabella) 3 G
.

2
0 Kr. entrichtet werden).

*) niedriger Tiſch.

*) Laut Rechnung hat er nur 1
0 Gulden 8
0 Kr. erhalten.

*) Fäßchen.
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Maius
en 17.

)en 18.

den 19.

den 20.

Audito sacro hat man vineas Burghesianam und

Aldobrandinem!) beſehen, auch alda cum musica aquatica”)

geßen. Der pater Mathias hat einen ublen faal vom pferd
gethan. Nach dem eſſen iſ

t

Illmus nacher Tivoli verraiſt,
auch alda abend ankhommen. (An den Zwerg des Wirtes
daſelbſt 1 Gulden 60 Kr. Trinkgeld.) Dominus Dionisius iſt

wider nacher Rom, ein und daz ander zu beſtellen.

Illmus hat früe di
e

Cascata del Fiume, Palatium Sibillae
Tiburtinae, vineam Modenensem”) (beſehen);alda alle, ſonder

lich her Max. uber die maßen naß worden, weiln e
s

auch noch

darzu regnet. In prandio hat man confetto d
i Tivoli auf

geſezet, und hat Illmus alle damit betrogen. Nb. Lands
perg e

t Pater Mathias. Weiln Pater generalis Societ.
venerationis causa ſich etlich dag alda aufgehallten, hat

Illmus ihne audito sacro visitiert, darnach reliquias

sanctae Symphorosae geſehen. Abend iſ
t

man nacher

Rom gelangt“) und iſ
t

Dominus Dionisius wider mit 2

gutſchen endgegen khommen.

(Misi a
d

cardinalem: ille a
d

me Holsteinium.”)

[Audienz beim Papſt).")

(Sacrum in s. Joanne Lateranensi. Vesperas s.

Apollinare.)

(Sacrum in s. Maria magiore.)

*) Die Villen Borghese und Aldobrandini.

*) Beim Geräuſch der Waſſerfälle.

*) Villa d'Este.

*) Nach Ausweis der Rechnung erfolgte d
ie Ankunft in Rom

erſt a
m

2
2
.

Mai; Abreiſe von dort a
m

2
3
.

Juni, alſo e
in faſt

fünfwöchentlicher Aufenthalt in Rom.

*) Siehe Seite 1
3 Note 3
.

*) An dieſem Tage ſind im Rechnungsbuch a
n

d
ie Dienerſchaft,

den Gärtner und d
ie Schweizergarde des Papſtes gegen 5 G
.

Trink
geld eingetragen. Zugleich ſchenkt e

r

dem Pater Miniſter (der
Franziskaner?) 100 G

.

Almoſen.
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Maius
den 21,

den 22.

den 23.

den 24.

den 26.

den 27.

den 30.

den 31.

Junii
den 1.

(Sacrum in s. Andrea)
[Villa Ludovisii. Spende für Wachs an die Fratres

(Trappiſten) für d
ie

bei der Baſilika S
. Lorentzo fuori delle

mura belegenen Katakomben (cripte).]

(Sacrum all populo"). Vinea Burgesii. Justiniani”).
Cavalli”). Vinea s. Apollinaris.)

(Visitatio septem ecclesiarum“). Coemiterium").
Reliquiae.)

-

(Communicatio generalis. Sacrum in s. Philipp0.

Festum (in) vinea ducis Florent. Paullucius junior").)

[Villa Mattei').
[Beſuch des Kapitols.]

(S. Agneta. Coemiterium"). Post prandium Capi

tolium. Ara coeli"). Carcer Petri"). S
. Martina.)

(22 hora cum Barbarino coadivit. Mane posta. Au
dientia apud cardinalem.)

-

!) Kloſter S
.

Maria del Populo, in dem Luther bei ſeinem Auf
enthalt in Rom gewohnt haben ſoll.

*) Der Palaſt der damaligen Familie Giustiniani iſ
t jetzt nicht

mehr erhalten.

*) Die beiden Roſſebändiger vor dem Quirinal.

*) Die 7 Baſiliken St. Peter, St. Johann vom Lateran,

St. Paul, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo fuor di Mura,
Santa Croce, San Sebastiano.

*) Die Katakomben.

°) Der Jeſuit Scipio Paulutius, Lehrer der Philoſophie und
Theologie.

7
) Jetzt noch vorhandenes Beſitztum des Duca Mattei.

*) Eine Franziskanerkirche.

*) Entweder d
ie

Kirche St. Pietro in Corcona, die an dem Ort
liegt, wo Petrus gefangen geſeſſen haben ſoll, oder das Gefängnis
ſelbſt, das unterhalb der Stelle, wo ſich das Forum und das Capitol
treffen, gelegen haben ſoll.



Ein Tagebuch des Biſchofs Franz Wilhelm. 121

Junii
den 2.

den 3.

den 4.

den 6.

en 11.

en 16.

en 21.
eneris,

en 22.
bbath

(Sacrum in sancto Apollinari. Processio all anima.)
Item s. Apollinaris.)

(Sacrum in s. Petro. Datarius”). Hortus. Vaticanus.
Armaria”). Sacristia papae. Palatium. Pater Teren
tius cum Sociis. Pater Athanasius. Sepultura cardi
nalis Pii decani.)
(Sacrum in s. Sebastiano. Coemiterium Calixti“).)
[Palatium Farnese.]
[Hortus cardinalis Pio.]
[Castellum s. Angelo").

(Pluviae.)
(Vormittag S. Ignatius. Indianus"). Antonius car

dinalis. Landgravius"). Paullucius senior”). pagagi.

A prandio. Crivellius. Mons. Dionisius. Dominus

Lucas. Malatesta”). 2 currus cardinalis. Castratus
Bau (?)”). Item alius. Andreas. Antonius. Discessus.

Comites plures. Firstenbergii. Palant. Vesperi Castell
novo. Numerus comitatus!!). Lectica”).

*) Die deutſche Nationalkirche St. Maria dell' Anima, deren
Pfarrer Oeſterreich ernennt.
*) Die dataria war das Bureau der dem Papſte vorbehaltenen

Dispenſe und Gnadenſachen.

*) Zeughaus.

*) Katakomben.

*) Die Engelsburg.

*) Vermutlich ein ausländiſcher Schüler der Jeſuitenſchule.

7)Der 1636 zur röm.-katholiſchen Kirche übergetretene Friedrich von
Heſſen-Darmſtadt, Generalprior der Malteſer in Deutſchland 1638.
*) Der Kardinal Franz Paulucci, † 1661.
*) Ein römiſcher Kunſtſchriftſteller.
*) Wahrſcheinlich ein päpſtlicher Sänger,
*) Am Rande des Zettels: Ego. 2 patres. Hilbrinck. W(eix):

F(erdinandus). Stravius. Maximilianus. Palant. 2 Castrati. Famuli
antiqui. Antonius. Petrus archiepiscopus 2 agasones (Eſelhirten).
4 Muli. 1 muleta (Maultier.) Somma[ro) (?

)

(Reitmaultier). Vittorino
(Wagenführer).

*) Sänfte.
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dÄ Audito sacro haben baide von Firſtenberg neben demDj
herrn Dionisio ihren abſchidt und rukhweg nacher Rom
genommen. Illmus aber iſ

t

a
d prandium nacher Civita

Castellana und abend nacher Utricoli khommen.Ä Iſt daz mittagmal zu Terni, daz abendmal aber zuj

ÄSpoleto gefallen. Nb. Im durchreitten zu Narni h
a
t

d
e
r

Weix ſeinen ſchenen hienerhundt verloren.)Ä Hat man daz mittagmal zu Fuligno genommen, alla
“madonna d

e Angelis b
e
i

Asissio*) devotion nachmittag

verricht und abend zu Perusia") angelangt. Alda noch
etliche ſachen geſehen.Ä Iſt man gar ſpatt zu mittag a monte Corona angelangt.
Nb. hie iſ

t

ein uberauß großer hocher berg, droben in der

hoche ein cloſter Eremitarum Camaldulensium, ſeer luftig“);

d
a

haben Illmus ein khleine collation nur mit wein und
brott gemacht, weiln etliche verſchmachten wollen. Andere

ſein ſtrakh a
d Hospitium [Fortebuono geritten, alda geſſen;

Illmus hat herunden am berg in der abbtey geſſen

und die hiz passieren laſſen. Darnach durch (Perusia) ge

ritten, die andern mitgenommen und abendt nacher Citta

d
i

Castello khommen.

dÄ Hat man zu mittag zu Borgo S. Sepolcro ausge

ſpannt, iſ
t

daz ſammpferd) in e
in waßer gefallen und v
ill

faleiſen ganz durch und durch naß worden. Abend iſ
t

man

zu Alvernia"), wo s. Franciscus stigmata empfangen.

Den erſchrecklich hochen berg maiſt in der macht geritten und

und iſ
t

im waldt ſo finſter worden, daz keiner mehr den
weeg wiſſen oder finden kinde, und hat ſich Illmus ſchon

*) Das Suchen nach dem Hund koſtete 3 Gulden.

*) Assisi.

*) Perugia.

*) Soviel wie hübſch gelegen.

*) Laſtpferd.

") Text hat Arvernia.
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Ä resolviert gehabt, eher d
ie ganze nach(t) alda zu bleiben

Ä. als propter precipitia in gefar ſi
ch

zu begeben. Tandem a
lß

man lenger alß ein ſtund alſo gehallten tails auch ſich auf

die großen felſen legten, ſchickht pater Max., ſo mit der

ſenfften vorkhommen, einen auß dem wirdtshauß mit liecht

endgegen, dieſer fierte Illmum den weeg hinab lenger alß e
in

halbe ſtundt, daz ſampfert ſtirzete und fiele den felſen

hinunder, blibe auch lang vor dott ligen.

'eneris Mane iſ
t

Illmus in pluvia den berg hinauf wider gangen,** meſſe gehört, locum stigmatizationis, cubiculum s. Fran
cisci, locum ubi daemon ipsum dejicere conatus est,
reliquias aliaque geſehen. Patres Observantiae haben
große ehr angethan und iſ

t

her Hilbring principalis geweſen,

zum eſſen auch droben neben den 2 patres Societatis ge

bliben. Illmus e
t reliqui ſeind wider hinab in dazwirz

hauß und alsdan geſſen. Abend ſeind alle nacher Poppi

angelangt. Alda ein cales wirtshauß und ſchlechte tracta
tion, auch groß regenwetter geweſen.

bbati in Iſt Illmus nur mit 2 junkhern, 1 diener und 1 victorinº)
Ävoran, damit ſie allein zu Florenz unvermerkht einkhommen.
den 2

9
.

Underwegen haben ſi
e in einem dorff meſſe gehort und zu

mittag Ponte à Siene: reliqui aber zu Valay*) 3 meil

zurukh gebliben. Circa 20°) ſeind ſi
e

nacher Florenz
khommen und in der Coron“) eingekert. Die anderen aber

im wirdhauß Zur khlokhen") gebliben. Circa 21" hat
man d

ie

ſtattliche Cavalcada des Granduca") wie auch

darnach daz rennen mit pferden geſehen und iſ
t Illm" in

*) Für vetturino = Lohnkutſcher.

* Vielleicht Vallembrosa.

*) 2 Uhr nachmittags.

*) Hier wird eine Zeche von 1
0 Gulden gemacht.

*) Hier eine Zeche von 2
4 Gulden.

*) Ferdinand II
.

Medici 1621–1670.
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Juni, des Coloredo palatio geweſen und nit weit von den baidenÄ Duchen de Gisa geſtanden. In der Cavalcada waren
stolorum 40 pagi, 116 vom adell, der Granduca, Prencipe Carlo,
den 29.

Prencipe Mathias, Prencipe Leopoldo ſo geiſtlich; der
Prinz cardinal faret in einer ſchenen gutſchen ſambt ſeinem
bruder und dem Cardinal Caponi. (Franz Wilhelm kauft
eine Guitarre für 4,70 G. und verſchiedene ſchöne Steine
für 12,50 G.)

Dominica Iſt in der nacht und früe ein großer regen endſtanden,"” d
e
r

h
a
t

den ganzen dag gedaurt, und iſ
t

daz Carrozza

rennen dardurch verhindert worden. Illmus hat den tum

und etliche kirchen beſehen, item die ſchene Galaria"),

palatium, den ſtaal von reitpferden, darinnen waren 9
6

pferd, item den gutſchenſtall, item den mauleſellſtall, item

die tromedari, ſo ziglen (sic!), im geſtiet ſeind 100 muetter
pferdt ohne daz eſelgeſtiet. Zu mitag hat Illmus reliquos

geladen, reliqui abend Illmum.

Ä Iſt Illmus auf des Granduca reitſchuell gangen mitj
den junkhern, alda die ſtatlichſten pferd dumlen ſehen. Der
regen hat alſo noch geweret. Ingleichen haben ſi

e

die

ſchene capell beſehen. Der Metternich hat ſein abſchid
genommen und iſ

t

mit principe. Mathias nacher Siena
verraiſet. Nach dem eſſen raiſet Illmus nacher Pratolino,

die andern folgten hernach; alda beſahe man den ſchenen
gartten und warden etliche zimlich naß, ſonderlich der pater

Max. Abend kame man in ein einſchichtig, doch ſchenes wirts
hauß Uccellatojo*) genandt.

Ä Ad prandium nacher Scarparia,”) a
d

coenam nacher

““ Ferenzuolo. Diſen dag hat man uberauß hocheberg gehabt.

*) Höchſt wahrſcheinlich die Galleria degli Uffici.

*) Das Vogelhäuschen.

*) Scarperia.
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Julii,
Mercurii
den 3.

Jovis
den 4.

eneris
den 5.

abbati
den 6.

Zu mittag iſt man khommen all Borgo Scarica l'asino!)
und weiln daz wirtshauß ſchlecht, haben die Olivetaner
minch”) Illmo ihr cloſter geben. Die ſpeiſen kammen auß dem
wirthauß. Hierum iſ

t

e
s n
it allerdings ſicher geweſen.

Abend kam man nacher Pianura.

Ad prandium nacher Bologna. Alda ladet der signor

Zambeccari Illmum in ſein hauß. Weiln aber Illmus ver
raiſen wollen, iſ

t

e
s abgeſchlagen. Post prandium raiſet

Illmus allein biß Castell Franco. Alß ſi
e alda daz Forte

Urbano beſehen wollen nur circumeundo, hat man auf ſie

fuer geben wollen, da man ſi
e fi
r spioni angeſehen. Reliqui

bliben zu Bologna.

Iſt Illmus zeitlich nacher Modena khommen. Templa,
palatium, den ſtaall und reitſchuel beſehen; alda warde der
herzog”) mit ſeiner hoffhaltung zu ſehen: ſein bruder Obizo
episcopus Mutinentis laß meſſe. Principe Barso war
krankh, principe N

.

raiſte nacher Regio. Der duca d
i

Parma“) kame auch dahin von Venedig auß. Reliqui raiſten

von Bologna a
d prandium nacher Castel Franco. Nach

mittag außer Modena kamen Illmus und d
ie

andern zuſamen

und bliben abend zu Regio.

Ritt Illmus wider voran nacher Parma; ſahe palatium
antiquum e

t novum, item den ſtall, aldaſchene pferd ſtunden.
Reliqui kamen a

d prandium. Post prandium ſahe man
den gartten, item pulcros leones e

t

multos leopart, beeren,

wolff, tiger. Im raiſen thate der Weix einen ſelzamen
faal, indeme der ſattel brach und dem pferd auf den halß

*) Ein Städtchen mit dem Spottnamen: Lade den Eſel ab.

*) Die Kongregation der Olivetaner iſ
t

1319 gegründet und

beſaß u
.

a
.

e
in Kloſter zu Settiniano bei Florenz.

*) Franz I aus dem Hauſe Este. † 1658.

*) Herzog Eduard. † 1646.
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sº khame. Alß man den fluß [Parma") passierte, ſtrauchletenÄ villpferdt, der Pater aber fiele ganz darein. Abent kamme
man al Borgo di S. Donino,”) welcher patronus iſt pro

stultis et furiosis wie s. Hubertus pro rabidis.

"Ä Ad prandium nacher Piacenza, alda den tum und

““ anders beſehen. Abend nacher Casale.)
Ä Iſt man zu morgenmall macher Lodi, abend nacher
Marignano“) khommen.Ä Haben ſich Illmus wider getailt und zu Mailand a

d

prandium Alle duo Spade”) reliqui aber Alli3 Re eingekert.
Der Adrian von Sittichausen iſt dahin von Genoa khommen;

hat Illmo e
in

merkaz und papagey offerieret. Illmus hat
vormittag etlich kirchen beſehen, nachmitag den tum und

alßdan ad comediam in des gubernators palatio: von
Horatio und Lucretia, auch Mario und Isabella. Dieweiln

Illmus zu mittag ubl tractiert wordeu, haben ſi
e

ſich abend

anch zu den anderen begeben.

Mercurii Hat Illmus in crypta s. Caroli meſſe gehort, darnach" " bibliothecamillam famosam Friderici Borromaei) beſehen
wie auch nachmittag daz stupendum hospitale beſehen und

dan wider in die comedia gangen.")

Ä Vormitag wider 2 meſſen a
d

s. Carolum gehort. Der"” Adrian iſ
t

wider nach Genua. Illmus a
d castellum,”) s.

*) Lücke im Text.

*) Borgo San Donnino.

*) Wohl Casalpusterlengo.

*) Jetzt Melegnano

*) Zu den 2 Schwertern.

*) Die berühmte Biblioteca Ambrosiana, deren Stifter der g
e

lehrte Kardinal und Erzbiſchof zu Mailand, Friedrich Borromäus,
war. † 1631.

*) Dieſer Beſuch koſtete 7,20 G.

*) Das ehemalige Caſtell der Visconti und Sforza, jetzt Kaſerne.
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Juli, Victorem, s. Maria delle gratie et alia beſehen. Vesperi

Ä. ſeind ſi
e alla Certosa d
i

Pavia ankhommen. Alda m
it
2

patribus e
t nobilibus logieret. Illmus hat ſich bekhant

geben. Die tractation war ſtattlich.
Hat man audito sacro die ſtattliche Cartusiam beſehen.

Darnach auf Pavia geraiſt, a
d

s. Augustinum meſſe ge

hört, sepulturam beſehen, item Severini Boetii, den tum,
sepulcrum s. Syri primi episcopi, item beati Alexandri
Sauli episcopi, qui obiit 1592; agitur de canonizatione,

item Lanceam Orlaudi!) praegrandem. Abend iſ
t

man

nacher Lodi khommen.
bathi Hat Illmus zu Bizigeton”) daz mitagmal genommen

"” und abend auf Cremona khommen, underwegen hat es vill
fallens mit pferden geben.

minica Zu mittag zu Bozolo außgeſpannt und abend nacher"“ Mantua angelangt.

m 15. Hat Illmus den tum, item s. Andreae templum, ubi
sanguis Christi d

e latere profluens asservatur, item
sepulcrum s. Longini beſehen. Ducissa”) hat per prae
ceptorem filioli sui mit patre Maximiliano complimen

tieren laſſen und allerlei ſachen Illmo geſchikht. (Weiter
über Sanguinetto und Este.) [Das Gefolge ſcheint nach
Verona geſchickt zu ſein.]

16. (Illi subsistunt. – Nos Padua.) [Von Padua nach
Fusina, von dort mit einer Barke nach Venedig.“)

17., (Venetiis)") (Mit Barke nach Mestre; von dort über* Castell Franco, Bassano und Grigno nach Trient.]

*) Des Roland.

*) Das heutige Pizzighettone.

*) Maria von Mantua, Gemahlin des verſtorbenen Herzogs

Karl II
.

und ſeit 1637 Regentin für ihren Sohn Karl III.

* *) Die Verpackung und Spedition der Kiſten von Rom nach
Venedig koſtete 7

3 G
.

*) In Venedig kauft Franz Wilhelm für Pater Maximilian Gläſer.
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d
e
n Ä 1. (Tridentum. Illi Oenopontum)) und zwar über Neu

markt, Bozen, Klauſen, Storzin”), Maderen.")

# # (Hallis convenimus.)*)

den 25.,26. (Rosenheimium.)")

*) Innsbruck.

*) Sterzing.

*) Matrei.

*) In Hall ſcheint der Biſchof mit dem von Verona direkt g
e

reiſten Gefolge wieder zuſammengetroffen zu ſein.

*) Von hier begab ſich Franz Wilhelm nach der Propſtei

Altötting, das Gefolge nach München.
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Vorwort.

In der ausgedehnten Literatur, die die Fremdherrſchaft
in deutſchen Landen vor 100 Jahren behandelt, finden ſich
zahlreiche Hinweiſe auch auf die Einrichtung der neuen
Verwaltung im Osnabrücker Lande. Beſonders iſ

t

dabei

der Jahre 1807–10 gedacht, der Zeit der Zugehörigkeit

Osnabrücks zum weſtfäliſchen Königreiche. Spärlicher flie
ßen die Angaben über den Zeitabſchnitt, in dem das ehe
malige Bistum, bis dahin Hauptteil des Weſer-Departe
ments, mit einigen anderen Gebieten als Ober-Ems
Departement unter kaiſerlich franzöſiſcher Herrſchaft ſtand.

Ueberaus wertvoll ſind für die Kenntnis dieſer Zeit die
Akten des ehemaligen Präfektur-Archivs des Ober-Ems
Departements zu Osnabrück, die erſt vor mehreren Jahren

in den Beſitz des Osnabrücker Staatsarchivs gelangten. Auf
dieſe Quellen ſtützt ſich die vorliegende Arbeit, die, ſoweit

e
s geeignet erſchien, auch Daten und Vorgänge aus der

weſtfäliſchen Zeit berückſichtigte.
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AGohl ſelten hat ein Land in einer kurzen Zeitſpanne einen
ſchnelleren Regierungswechſel erlebt als das Osnabrückiſche,

das in den Jahren von 1802–1813 abwechſelnd unter eng

liſcher, franzöſiſcher, engliſcher, preußiſcher, franzöſiſcher,

weſtfäliſcher und wieder franzöſiſcher Oberhoheit ſtand.

Die von Oktober 1803 bis Juni 1805 währende erſte fran
zöſiſche Okkupation brachte für die Verwaltung im Osna
brücker Lande keine einſchneidenden Aenderungen mit ſich.

Erſt mit der Errichtung des weſtfäliſchen Königreiches,

deſſen Exiſtenz Napoleon I. nun für alle Zeiten geſichert
glauben mochte, ſetzte die Reorganiſation bezw. Neuſchaf
fung der beſtehenden Verwaltungseinrichtungen ein.

Um den Artikel 19 der Tilſiter Friedensbedingungen,

der die Bildung eines Königreichs Weſtfalen für ſeinen
jüngſten Bruder Jerome enthielt, auszuführen, erließ Na
poleon, „durch Gottes Gnade und die Konſtitution Kaiſer
der Franzoſen, König von Italien und Schützer des Rhein
bundes,“ am 18. Auguſt 1807 eingehende Beſtimmungen,

die das Fundament des einzurichtenden Reiches bilden und

„das Glück der Völker, die Sicherheit und das allgemeine

Gedeihen gewährleiſten“ ſollten.

Die Titel I bis V behandeln die bekannte Zuſammen
ſetzung des Königreiches und enthalten Beſtimmungen über

die Allodialdomänen, die Kriegskontributionen, das weſt
fäliſche Kontingent, Erbfolge, Aufhebung der Leibeigen

ſchaft, Steuer-, Geld-, Maß- und Gewichtſyſtem und endlich
Einrichtung der Miniſterien. Titel VI handelt dann über
Staatsrat und Ständeverſammlung und beſtimmt etwa
folgendes: )

*) In Anlehnung an die Abſchrift der Konſtitutionsakte.
St.-A. O. Rep. 111II. A. 1.
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Die Reichsſtändeverſammlung beſtand aus 100 Mit
gliedern, von denen 70 aus den Grundbeſitzern, 15 aus dem

Stande der Kaufleute und Fabrikanten und 15 aus den

Gelehrten und ſonſtigen um den Staat beſonders verdienten
Bürgern durch die Departements-Wahlkollegien ernannt

wurden. Ein Gehalt wurde von den Mitgliedern nicht be
zogen. Das Recht, die Ständeverſammlung zu berufen und
aufzulöſen, ſowie den Präſidenten zu ernennen, hatte der
König, der auch ſelbſtändig die Mitglieder des Staatsrates

auf Widerruf ernannte. Dieſer umfaßte 25 Mitglieder und
war in Sektionen eingeteilt. Er erörterte und redigierte

die Finanz-, Zivil- und Strafgeſetze. Die Ständeverſamm
lung ernannte drei Kommiſſionen, eine Finanz-, eine

Zivilrechts- und eine Strafrechtskommiſſion, deren jede aus

fünf Ständemitgliedern beſtand. Dieſe wurden für jede

Seſſion neu ernannt. Die eingebrachten Geſetzesvorlagen

wurden von den Kommiſſionen der Ständeverſammlung

in Gemeinſchaft mit den entſprechenden Sektionen des

Staatsrates beraten und dem Plenum des Staatsrates
unterbreitet, in dem der König den Vorſitz führte. Der
Staatsrat, der nur beratende Stimme hatte, legte die end
gültig durchberatenen Geſetzesvorlagen im Namen des Kö
nigs der Ständeverſammlung vor, die in geheimer Ab
ſtimmung und mit abſoluter Stimmenmehrheit darüber

entſchied. Ueber Streitfragen zwiſchen Verwaltungs- und

Gerichtsbehörden hatte der Staatsrat zu befinden, der auch
die öffentliche Verwaltung regelte und ihre Beamten zur
Verantwortung zog.

Titel VIII und IX betreffen die innere Departements
verwaltung, die in ihren Grundzügen mit der modernen
franzöſiſchen übereinſtimmt. Nach franzöſiſchem Muſter
zerfiel das Königreich in Departements, Diſtrikte, Kantone

und Munizipalitäten. Bei der Führung der Departements
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geſchäfte ſtand dem Präfekten außer dem Generalſekretär

ein Präfekturrat von fünf ) Mitgliedern zur Seite, dem
hauptſächlich die Erledigung der Streitfragen zufiel. Den

Diſtrikt verwaltete der Unterpräfekt, die Gemeinde der
Maire. Ferner beſtand in jeder Präfektur ein Departe
ments-Generalrat, in jeder Unterpräfektur ein Diſtrikts
und in jeder Munizipalität ein Munizipalitätsrat, deren
Mitglieder vom Departements-Wahlkollegium dem Könige

vorgeſchlagen und durch dieſen ernannt waren. In Zeit
räumen von zwei Jahren wurden dieſe drei Ratsverſamm
lungen zur Hälfte neu ernannt. Die Mitgliederzahl des
Wahlkollegs ſelbſt ergab ſich nach dem Verhältnis von einem
Mitgliede auf 1000 Einwohner, mußte jedoch mindeſtens

200 betragen. Die Wahlmänner mußten das 21. Lebens
jahr überſchritten haben. Sie wurden vom Könige auf

Lebenszeit ernannt, und zwar *
/g

aus den 600 Höchſtbeſteuer

ten des Departements, /6 aus den reichſten Großkaufleuten

und Fabrikanten und 6 aus den hervorragendſten Gelehr
ten, Künſtlern und um den Staat am meiſten ver
dienten Bürgern. Das Departementskollegium ernannte,

wie geſagt, die Mitglieder der Ständeverſammlung und

hatte die Kandidaten für die Friedensrichterſtellen und ver
ſchiedenen Ratsverſammlungen im Departement beim
Könige in Vorſchlag zu bringen.

Jeromes Reich zerfiel in acht Departements. Das
achte, das Departement der Weſer, deſſen Hauptort dank

den Bemühungen ſeines Bürgermeiſters Stüve Osnabrück
wurde, umfaßte die Diſtrikte Osnabrück, Minden, Bielefeld

und Rinteln. Die drei letzten waren Sitz einer Unter

*) Nach der Verwaltungsordnung vom 11. Januar 1808 im
Elbe-, Ocker-, Werra- und Weſerdepartement je vier, in dem
übrigen je drei. (Thimme, Holzapfel.)
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präfektur. Osnabrück als Reſidenz des Departementsprä

fekten bekam erſt unter kaiſerlich franzöſiſcher Herrſchaft

einen beſonderen Unterpräfekten. Zum Präfekten des Weſer
Departements wurde Philipp von Peſtel, früher Kriegs

und Domänenrat bei der Mindener Kammer, im Januar
1808 ernannt. Peſtel war bei den Osnabrückern ſehr beliebt,

wurde jedoch ſchon nach einem Jahre in den Staatsrat be
rufen. Ihm folgte nach kurzer Zeit, während der General
ſekretär Bermuth die Präfekturgeſchäfte verſah, Heinrich

David Delius, gleichfalls ehemaliger Kriegs- und Domänen
rat in Minden und ſpäter Unterpräfekt von Bielefeld.

Delius wurde am 11. Februar 1809 eingeführt, blieb in
Osnabrück bis zur Organiſation der hanſeatiſchen Departe

ments im März 1811, die die Auflöſung des Weſerdeparte

ments herbeiführte, und trat dann als Präfekt an die Spitze

des Leinedepartements.

Der Diſtrikt Osnabrück umfaßte das Gebiet des frü
heren Fürſtentums und zählte gegen 126 000 Einwohner.

Zunächſt in 22 Kantone zerlegt, wurde der Diſtrikt end
gültig im April 1808!) in 20 Verwaltungsbezirke einge
teilt, deren jeder einem Maire und einem Friedensrichter

mit je einem Sekretär unterſtand. Im Durchſchnitt ent
hielt alſo jeder Kanton eine Bevölkerung von 6350

Seelen. In der Etatstabelle für Gehälter und Bürokoſten
der Maires im Weſer-Departement *) finden ſich für den
Osnabrücker Diſtrikt die Namen: Schmidtmann-Osnabrück,
Landkanton, von Lengerke - Glandorf, Kleine - Biſſendorf,

Kreuzhagen-Neuenkirchen bei Melle, Theſing-Diſſen, Wede
kind-Melle, Reinert-Iburg, Warnecke-Buer, Kruſe-Schlede

*) Vgl. v. Düring, Mitt. Bd. 21; Bär, Abriß.
*) St.-A. O. Rep. 111II. A, 22. Gehaltstabelle für

April 1810.
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hauſen, Wehrkamp-Oſterkappeln, Meineke-Gehrde, Schilgen
Vörden, Klarmann-Bramſche, Dykhoff-Ueffeln, Nieberg
Fürſtenau, Hoya-Ankum, Kaſſius-Quakenbrück, Bonſak-Berge

und Meyer-Eſſen. An der Spitze des Stadtkantons Osna
brück ſtand bekanntlich als Maire H. D. Stüve. Die Ge
hälter der Genannten ſchwankten zwiſchen 800 und 1000,

die Bürogelder zwiſchen 500 und 600 Franken jährlich. Die
Ernennung der Maires, Adjunkte und Mairieſekretäre be

hielt ſich laut Dekret vom 11. Januar 1808 der König vor.

Für Osnabrück ſollte die Zugehörigkeit zum Königreich
Weſtfalen nicht von langer Dauer ſein. Zur leichteren
Durchführung der Kontinentalſperre ließ Napoleon im

Jahre 1808 durch Senatsbeſchluß vom 13. Dezember den
größten Teil des Weſer-Departements von Weſtfalen ab
trennen und nebſt Holland und einigen anderen Gebieten

mit Frankreich vereinigen. Dieſe Länder wurden zu den

drei Departements der Elbmündungen, der Weſermündun
gen und der Oberems vereinigt und als „hanſeatiſche De
partements“ vorläufig einer Regierungskommiſſion in
Hamburg unterſtellt. Im Juli des folgenden Jahres trat
dann eine neue Territorialeinteilung an die Stelle der weſt

fäliſchen und zerlegte das Oberems-Departement in

4 Arrondiſſements, Osnabrück, Minden, Quakenbrück und
Lingen, 43 Kantone und gegen 200 Kommunen.!) Zum

Arrondiſſement Osnabrück gehörten d
ie Kantone Osnabrück

Stadt, Osnabrück extra muros, Osnabrück Land, Iburg,

Bramſche, Oſterkappeln, Eſſen, Melle, Diſſen, Oſtbevern und

Versmold. *)

Ueber die nähere Abgrenzung der Departements unter

ſich führten die benachbarten Präfekten Verhandlungen,

) Thimme, die inneren Zuſtände. II. S. 617.

*) Vgl. v. Düring, Ortſchaftsverzeichnis. Mitt. Bd. 21.
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denen der Gedanke zu Grunde lag, die durch die Natur ge
gebenen Grenzen wie Flüſſe, Bäche, Gebirge und dergl.

möglichſt zu berückſichtigen.) Der Präfekt des Oberems
Departements war der Anſicht, daß ſchon im „gegenſeitigen

Intereſſe der Beamten“ die alten Kirchſpiele nicht zerſtückelt
werden dürften, und beauftragte den Quakenbrücker Unter
präfekten von Schmieſing und den Chefſekretär der Unter
präfektur Minden Gebhard, bei der Abgrenzung ihrer an
das Departement der Weſermündungen ſtoßenden Arron
diſſements in dieſem Sinne zu handeln.!) – Zum Prä
fekten des Oberems-Departements wurde von Keverberg,

zum Unterpräfekten für das Arrondiſſement Osnabrück
Saillard ernannt. Um ſeine Verdienſte gebührend hervor
zuheben, machte von Keverberg im Jahre 1813 dem fran
zöſiſchen Miniſter des Inneren ausführliche Angaben*) über
ſeine frühere Tätigkeit im Dienſte Frankreichs, denen wir
kurz folgendes entnehmen:

Geboren in der Kommune Haelen im Departement der
Untermaas, war Karl Ludwig Wilhelm Joſef von Kever
berg vor ſeinem Uebertritt in franzöſiſche Dienſte Freiherr
des deutſchen Reiches und Mitglied der landſtändiſchen
Ritterſchaft des vormaligen preußiſchen Herzogtums Gel
dern. Von dem Tage aber, an dem er Mitglied des Ge
neralrats im Untermaasdepartement wurde, gehörte er

„Frankreich und für ſein ganzes Leben dem großen Manne,

der es regiert.“ Als dann der Kaiſer ſeine Departements

am Rhein beſuchte, benutzte der Präſident des Generalrats

*) St.-A. O. Rep. 1111II. I, 1. Der Präfekt des Ober
ems-Departements v. Keverberg an v. Arberg, Präfekten des
Departements der Weſermündungen. 8. Juni und 18. Juli 1811.
*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 2, vol. II. Keverberg an

den Min. d. J. 23. Auguſt 1813.
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im Roerdepartement, Graf von Loé, die Gelegenheit, um
ſeinen Freund, den Kollegen in der landſtändiſchen Ritter
ſchaft und ſpäteren Schwiegerſohn von Keverberg bei Na
poleon in empfehlende Erinnerung zu bringen, der dieſen

bald darauf zum Unterpräfekten von Kleve ernannte. Als
ſolcher hatte Keverberg Gelegenheit, ſeinen Pflichteifer zu
nächſt dem ſpäteren Könige von Holland, damaligen Kom
mandanten der Nordarmee, Prinzen Louis gegenüber, dann
bei der furchtbaren Ueberſchwemmung des Arrondiſſements

Kleve im Jahre 1809 zu beweiſen. Zum Lohne verlieh ihm
Napoleon auf den Bericht des Roerpräfekten hin den Adler
der Ehrenlegion. Dem Miniſter des Inneren, Grafen
Montalivet, glaubte Keverberg ſeine im Januar des Jahres
1811 erfolgte Ernennung zum Präfekten des Oberems
Departements verdanken zu müſſen. In dieſer Stellung
löſte er die „in Wahrheit ſchmeichelhafte, aber ſchwierige

und undankbare“ Aufgabe der Beſitzergreifung Oldenburgs,

die am 28. Februar 1811 ſtattfand, und erwarb ſich „zugleich

das Wohlwollen des Fürſten, den er ſeine Staaten zu ver
laſſen zwang, und die ehrenvollſten Anzeichen von Zufrie
denheit ſeitens der Regierungskommiſſion in Hamburg.“

Den Präfekten unterſtützten bei der Departementsver

waltung, wie erwähnt, ein Generalſekretär und der Präfek
turrat. Der Departementschef bezog ein Geſamtgehalt von

32 000 Franken, von denen 22000 zur Beſtreitung von Büro
unkoſten beſtimmt waren, der Generalſekretär ein Gehalt

von 3330, der Unterpräfekt 2700 und jedes Mitglied des
Präfekturrats 1200 Franken. Um die nicht eben glänzende

Beſoldung aufzubeſſern, wandte ſich der Generalrat –
allerdings erſt im Mai 1813 – an den Miniſter und bat, )

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 6. Generalratsprotokoll
vom 17. Mai 1813.
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die genannten Gehälter auf 34 000, 5000, 5000 und 2400

Franken zu erhöhen, mit der Begründung, daß in den

hanſeatiſchen und einigen anderen der aus den alten hollän
diſchen Provinzen gebildeten Departements die Lebens
mittel und ſonſtige Bedürfniſſe nachweislich am teuerſten
ſeien, daß ferner die für die Büros der Unterpräfekten aus
geworfenen Gelder nicht genügten und der Präfekt die

Bürokoſten teilweiſe aus eigenen Mitteln bezahlt habe. In
dem beigefügten Gutachten befürwortet Keverberg die be
antragte Gehaltserhöhung ſeiner Beamten. Zu der vorge

ſchlagenen Aufbeſſerung der Präfekturgelder bemerkt er, er

verlaſſe ſich darin auf das, was Seine Exzellenz beſchließen
werde, und beſchränke ſich darauf, ehrfurchtvollſt zu erwähnen,

daß, ſeitdem er die Ehre habe, das Oberems-Departement

zu verwalten, er jährlich 10 000 Franken aus eigenen Mit
teln habe zuſchießen müſſen, um den Dienſt in ſeinem gan

zen Umfange aufrecht zu erhalten, die nötige Anzahl von

Beamten beſolden und alle Ausgaben der Verwaltung be

ſtreiten zu können.

Ueber die nähere Einrichtung des Generalrats und der

Arrondiſſementsräte im Oberems-Departement gibt uns

ein Schreiben!) des Intendanten für Inneres und Finanzen
in der Regierungskommiſſion der Hanſeatiſchen Departe

ments Staatsrats Grafen Chaban an Keverberg Aufſchluß.
Demnach ſetzte ſich der conseil général aus 24, jeder

Arrondiſſementsrat aus 11 Mitgliedern zuſammen. Für
jenen wie für dieſe ſollten nur Kandidaten in Vorſchlag ge

bracht werden, die zu den wohlhabendſten Bürgern ge

hörten, die erforderlichen Kenntniſſe beſaßen und ſich der

öffentlichen Achtung und des allgemeinen Vertrauens er

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 6. Chaban an Kever
berg. 27. Juni 1811.
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freuten. Auch Perſonen in anderen Stellungen oder ſolche,

die bereits eine anderweitige Kandidatur angenommen

hatten, kamen für die Aufnahme in Frage.

Die Sitzungsberichte des Generalrats bildeten zwei
getrennte Abſchnitte.!) Von dieſen enthielt der eine die Be
ſchlüſſe bezüglich 1) der Verteilung der direkten Steuern auf

die Arrondiſſements, 2) der Bitten um Ermäßigung ſeitens

der Arrondiſſementsräte, Städte, Dörfer und Flecken, 3) der
Zuſchlagscentimes zur Beſtreitung der Departementsaus

gaben, 4) ihrer Verwendung. Der andere Teil berichtete
über die Verwaltung im allgemeinen, die öffentlichen Ge
bäude, Landwirtſchaft, Fabriken, Handel, Wegeamt, Schiff
fahrt, über öffentliche Hülfeleiſtungen, Gefängniſſe, Hoſpi
täler, Armenhäuſer und öffentlichen Unterricht. Das erſte
Kapitel war in doppelter Ausführung durch den Präfekten,

das zweite ebenſo und in einzelnen Blättern durch den Ge
neralratspräſidenten an den Miniſter des Inneren einzu
ſenden. Von den Mitgliedern des Generalrats für das
Departement der Oberems im Jahre 1813 werden genannt:
Borries, von Beverförde-Werries, Schilgen, Lippers, Ehmb
ſen, Marquering, Plate, Aicke, Harten, Heye, von Hammer
ſtein, Meyer, Veerkamp, von Deiken, Mertens, Brockmann.

Präſident war Chriſtoph Karl Mertens, Sekretär Schilgen.

Für geſetzmäßige Beratung war die Anweſenheit von zwei
Drittel der Mitglieder erforderlich. Aehnlich wie die Kandi
datenliſten für den Generalrat wurden auch die für den
Friedensrichterpoſten, die Arrondiſſements- und Munizipal

räte nach beſtimmten Anweiſungen zuſammengeſtellt. Von

den Vorgeſchlagenen wählte der König % aus den begü

tertſten Grundbeſitzern, 6 aus den reichſten Kaufleuten und

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 6. Der Miniſter d. J
an die Präfekten. 30. März 1813.
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Fabrikanten und 6 aus den ausgezeichnetſten Gelehrten,

Künſtlern und ſonſt beſonders verdienten Bürgern. Der
Munizipalrat hatte die Entſcheidung in Pachtſachen, Rechts
ſtreitigkeiten zwiſchen Kolonen und Gemeinde, in Schuld
und Teſtamentsfragen, während der Präfekturrat über Pri
vatangelegenheiten zu befinden hatte. Dieſer faßte ſeine

Beſchlüſſe nach vorausgegangener Prüfung der Anſichten

des Unterpräfekten und des Munizipalrats. Ueber die all
gemeine Lage im Diſtrikt berichteten, ähnlich wie der zweite
Teil der Generalratsprotokolle über das Departement, die
eingehenderen monatlichen Arrondiſſements- oder Diſtrikts
berichte,”) die bereits in Weſtfalen angeordnet wurden und

im März des Jahres 1808 einſetzten. Ihr für den Präfek
ten beſtimmter Inhalt behandelte in ausführlicher Darle
gung 11 Punkte, die, wie folgt, angegeben waren:

1. „Wie die öffentlichen Geſchäfte aller Art von meinen

reſſortierenden Behörden verwaltet werden. In welchem
Zuſtande ſich die meiner Aufſicht anvertrauten Kaſſen be
finden. Wodurch ſich etwaige Ausfälle bei den Ausnahmen
rechtfertigen laſſen und welche Maßregeln, dieſen zu begeg

nen, getroffen ſind.

2. Nachrichten über den allgemeinen Geſundheitsſtand.

3. In welcher Art für die öffentliche Sicherheit mit be
ſonderer Beziehung auf Bettelei geſorgt wird.

4. In welcher Lage ſich der Handel befindet, und Vor
ſchläge, ihn nach Möglichkeit zu heben.

5. Wie werden die Fabriken betrieben und welchen

Abſatz haben ſie?

V

*) St.-A. O. Rep. 111II. A, 8.
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6. Aeußerungen über den Ackerbau, Ertrag der Aecker,

wahrſcheinliche Ergiebigkeit der nächſten Ernte, nach den

verſchiedenen Jahreszeiten.

7. Ueber den Zuſtand der Chauſſeen, Poſt- und Land
ſtraßen.

8. Wie die Provinz bequartiert iſt, welche Durchmärſche
ſtattgefunden und welche ſonſtigen außerordentlichen Laſten
ſie betroffen haben.

9. Ob und welche Unglücksfälle den Diſtrikt oder Ein
zelnen betrafen.

10. Wie der Gemeingeiſt iſt.

11. Was etwa in literariſcher oder ſonſtiger Hinſicht
intereſſant ſein möchte.“ – Dazu kam eine Angabe über die
für den betreffenden Monat feſtgeſetzte Brottaxe.

Wir berückſichtigen hier zunächſt einige der unter Punkt 1
fallenden Angaben, da ſi

e geeignet ſind, über die Geſchäfts
führung des Osnabrücker Magiſtrates Aufſchluß zu ge
währen.

Die Verwaltung der Magiſtratsangelegenheiten geſchah

entweder kollegialiſch durch zwei Verſammlungen in jeder

Woche oder durch Spezialkommiſſionen, deren e
s

eine ganze

Anzahl gab. Die Pupillar-Kommiſſion beſorgte die An
ordnung und Verpflichtung der Vormünder, die Polizei
Kommiſſion die Beſtrafung der Polizeivergehen, der Be
quartierungs-Kommiſſion unterſtand das geſamte Einquar
tierungsweſen, die Wachkommiſſion vertrat die Angelegen

heiten der Stadtwache, die Leggekommiſſion führte die

Aufſicht über die Leggebedienten, die Bergwerkskommiſſion

über den Steinkohlenbau am Piesberge. Die ſtädtiſchen
Steuern und Abgaben wurden nach vom Magiſtrat be
ſtimmten Sätzen durch vier Rezeptoren, die Akziſe und dahin
gehörige Gefälle durch zwei monatlich wechſelnde Kam
merarien unter Aufſicht eines Magiſtratsmitgliedes erhoben.
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Die Verwaltung der proteſtantiſchen öffentlichen Armen

fonds wurde von Mitgliedern des Magiſtrates, die des
evangeliſchen Waiſenhauſes von einem aus der Bürgerſchaft

gewählten Buchhalter und mehreren Proviſoren gehand

habt, die Fonds der evangeliſchen Kirchen und Kirchſpiels

ſchulen verwalteten die Struktuarii der Kirche unter kirch
licher Aufſicht. Das Amt des Scholarchen, der die Ange
legenheiten des Ratsgymnaſiums führte, wechſelte unter

den Magiſtratsmitgliedern. Mit dem Schutze der öffent
lichen Sicherheit in der Stadt war, unabhängig von den
Reichspolizeibehörden, eine beſondere Stadtpolizei betraut,

die ihre Inſtruktionen vom Magiſtrat, insbeſondere von

der Polizeikommiſſion empfing. Osnabrück beſaß außer den

4 Ratsdienern und dem Marktvogt eine Stadtwache von

2 Unteroffizieren und 53 Mann. Die Torwachen hatten
beſonders auf ankommende Fremde zu achten, ſi

e
bei der

Polizei anzumelden und, wenn nötig, dorthin zu führen.

Wirte und überhaupt alle Bürger hatten außerdem über

Namen, Stand uſw. der bei ihnen übernachtenden Fremden

einen nach beſtimmter Anweiſung abgefaßten Bericht ein
zureichen. Privatleute brauchten zur Aufnahme von Frem
den beſondere Polizeierlaubnis. Drei Armenvögte hatten
die Aufgabe, die Bettelei zu verhindern oder wenigſtens ein
zuſchränken, ſoweit es in Ermangelung einer allgemeinen
Armenverſorgungsanſtalt und zu einer Zeit möglich war,

in der ganze Gewerbe ſtockten und Gelegenheit zur Arbeit
ſich immer ſeltener bot. Bei Nacht wahrten die öffentliche

Sicherheit zwei beſondere Nachtwachen, von denen die eine

den vorgeſchriebenen Rundgang machte und durch Blaſen

die vollen Stunden anzeigte, die andere lediglich zur Ver
ſtärkung in den Wintermonaten diente und von den Bür
gern durch freiwillige Beiträge unterhalten wurde. Bei
der damaligen Stärke der Garniſon glaubte man die Zahl

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 10
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der Stadtſoldaten auf 26 herabſetzen zu können, ) ſah ſich
jedoch bald genötigt, dieſe in Polizeiaufſeher umzuſchaffen

und an die Tore zu poſtieren, um dem Geſindel den
Eintritt in die Stadt zu wehren, den die Nachläſſigkeit des
Militärs geſtattete.

Um der Feuersgefahr im Inneren der Gebäude ſo viel
als möglich vorzubeugen, beſichtigten Kommiſſionen von

Zeit zu Zeit die Häuſer, unterſuchten beſonders die Anlage

von Schornſteinen und Rauchzügen und ſorgten für Ab
ſtellung vorgefundener Mängel. Feuerſpritzen waren auf

verſchiedene Plätze der Stadt verteilt und ihre Bedienung
einigen gewiſſenhaften Leuten anvertraut, die eine beſon

dere Kleidung trugen. Zudem hatte ſich ein „Rettungs

inſtitut“ gebildet, *) das aus 100 „glaubhaften“ Osna
brücker Bürgern in 5 Kompagnien unter je einem Direktor

und Vizedirektor beſtand und ſich zur Pflicht machte, „Waren

und Mobilien aus dem Brandhauſe und den benachbarten

Häuſern zu retten, auch, ſoweit möglich, mittels beſonderer
Rettungsmaſchine Menſchen und Sachen aus den oberen

Teilen des Hauſes in Sicherheit zu bringen.“ Die Mitglie

der dieſer freiwilligen Feuerwehr machte ein am Hute ge

tragenes gelbes Schild mit dem Buchſtaben R kenntlich.

Für die Beſtimmung der erwähnten monatlichen Brot
taxe war eine Kommiſſion eingeſetzt, deren Beſchluß den

Diſtriktsbericht ſchloß. Der „Bericht wegen der für den

Monat September (1908) beſtimmten Brottaxe“ lautet:*)

*) Osnabrücker Diſtriktsbericht vom 31. Aug. 1808. St.-A.

O. Rep. 111II. A, 8.

*) St.-A. O. Rep. 111II. A, 8. Osnabrücker Diſtriktsbe
richt vom 31. März 1808.

*) St.-A. O. Rep. 111II. A, 8.
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„Der Preiß des Rockens, wovon das
Mä l

Im ſonſtigen
enMalter im vorigen Monate galt den Handel

Rthlr. mgr. Rthlr. mgr.

zum höchſten
- 11 | –

– mittel 12 | –
– mindeſten 10 | 18

iſ
t angeſetzt zu 1
1 Rthlr. – mgr.,

und iſ
t

daher d
ie Taxe eines gut

und gar ausgebackenen Präben
brods von 2 Pfund geſetzt zu

1 ß
. 6 pf.

Der Preiß des Waitzens, wo
von das Malter im vorigen Mo
nate galt

zum höchſten 18 | 18

– mittel 18 | – | 18 | –
--- mindeſten 17 | 18

iſ
t angenommen zu 1
8 Rthlr. – mgr. und ſind daher von

aller Gattung gut und gar, ohne Butter gebackenen Waitzen

brods zu liefern für 3 Pfennige 6/, Loth.
Osnabrück, d. 31. Auguſt 1808.

Die Brod-Kommiſſion.

Thorbeck. Schulze.

Am ungünſtigſten von den Diſtriktsnachrichten lauteten
ſtets die über Handel und Gewerbe. Zu Beginn des Jahres
1808 ſchon war die Lage des Handels eine ſehr kritiſche. Es
fehlte ſowohl an der nötigen Zufuhr wie an Gelegenheit zur
Ausfuhr. Die Preiſe der entbehrten Kolonialwaren erreich
ten eine übertriebene Höhe, der Mangel an Bargeld machte

ſich immer fühlbarer, zuſehends ſank der Wohlſtand des
10*
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Landes und mit ihm der Handel, der allmählich gänzlich ins

Stocken geriet. Den wirklich rapiden Niedergang der Lei
neninduſtrie, die die Haupteinnahmequelle des Osnabrücker

Landes bildete, ſchon bald nach der 1806 erfolgten Einfüh
rung der Kontinentalſperre illuſtrieren u. a. folgende Zah
len.) Die Städte Versmold und Borgholzhauſen führten
Leinwand aus nach Bremen, Hamburg, Holland, England,

Amerika und Oſtfriesland bezw. nach Bremen, Amſterdam,

London und Amerika, und zwar

1805 1806 1807 1808

Stück Taler Stück Taler Stück Taler Stück Taler

Versmold | 8369190056 6192 1362245072101440 2565 43605

Borgholz
hauſen | 4798119950 4189 942523767 79107 | 1256 | 21980

Der Bericht vom September 1808 klagte über

die unveränderte Lage von Handel und Fabriken.

Sehr unangenehm wurde die mangelhafte Poſteinrich
tung empfunden, der langſame Gang der Poſten, das

übertrieben hohe Briefporto, die „Unordnung und geogra

phiſche Unkenntnis der Officianten“ und die Abſchaffung

des unentbehrlichen Botenganges.*) Und trübe Ahnungen

bildeten den Unterton des Schlußwortes, das Stüve im

Dezemberbericht desſelben Jahres”) an den Präfekten von
Peſtel richtete: „Allgemein ſieht man dem neuen Jahre mit

) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 1.
*) „Die Handlung, ſowohl Groß- als Klein-Handel leiden

dabei ungemein. Wo es auf ſchnelle Nachrichten ankommt und
darauf, die Mitteilung zu erleichtern, da fehlt es jetzt durchaus.“
St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 1. Osnabrücker Diſtrikts
bericht vom 30. September 1808.

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 1.
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mehr Aengſtlichkeit als Zutrauen entgegen. Dem Gedanken

an die Vergangenheit will ſich noch die Hoffnung auf eine
gleich gute oder beſſere Zukunft nicht anreihen. Dem un
geſtört Glücklichen wird das Hoffen immer leichter. Möchte

ich ſo glücklich ſein, am Schluß des künftigen Jahres Ihnen
ſagen zu können, alle Furcht ſe

i

verbannt, Handel und Ge
werbe blühen, keine Klage werde gehört, man liebe immer

mehr den König und preiſe die Regierung.“

Um die Kontinentalſperre weniger fühlbar zu machen,

ſann die weſtfäliſche Regierung auf Mittel, den Binnen

handel einerſeits durch Anlage und Verbeſſerung von Stra
ßen, anderſeits durch veränderte Richtung des vaterlän
diſchen Fleißes zu fördern. Stärkerer Anbau von zucker
ſtoffhaltigen Pflanzen und inländiſchem Tabak, ausgedehnte

Schaf- und Bienenzucht ſollten den Ausfall an fremden Pro
dukten decken. Zu dem Zwecke beauftragte der Finanz
miniſter im Dezember des Jahres 1810 den Weſerpräfekten
Delius, in kürzeſter Friſt eine umfaſſende Beſchreibung der
gegenwärtigen Lage von Handel und Gewerbe einzureichen.

Dem vorgeſchriebenen Plane!) folgend, ſollten die Ausfüh
rungen des Präfekten zwei Teile bilden, einen allgemeinen

über die Lage im Departement überhaupt und einen beſon

deren Teil, der die einzelnen Diſtrikte behandelte. Dieſer
hatte in der ausführlichſten Weiſe auf ſämtliche Zweige der
Ur-, induſtriellen und kommerziellen Produktion einzugehen.

Auch Keverberg befaßte ſich mit der allgemeinen wirt
ſchaftlichen Notlage des Landes, ließ Erhebungen anſtellen

und ſuchte durch Einführung von ſpaniſchen Schafen und
erzwungenem Anbau von Zuckerrüben ſich verdient zu

machen. Er ließ ferner ein leider nicht zum Abſchluſſe ge

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
,
7
. Der Finanzminiſter an

den Weſerpräfekten. 14. Dezember 1810.
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langtes Kommerz-Traktat!) mit dem franzöſiſchen Reiche

ausarbeiten. Präfekturrat von Oſtmann, der mit den Boden
verhältniſſen in Osnabrückiſchen ſehr vertraut war, ſchätzte”)
im Jahre 1811 den Ackerboden im Diſtrikt Osnabrück auf
38330, im Diſtrikt Minden auf 33500, Quakenbrück auf
30500 und Lingen auf 26 500 Malter Saat. Nach ſeiner
Annahme wurde die Hälfte des ganzen Ackerlandes im De
partement mit Roggen, ein Teil mit Hafer, Gerſte, Kartof
feln, Buchweizen und Weizen beſtellt, der Reſt wurde für
den Anbau von Hanf, Flachs, Zichorien, Felderbſen und an
deren Gemüſearten verwandt. Für das Jahr 1811 befürch
tete er der anhaltenden Dürre wegen eine wenig ergiebige

Ernte. Als durchſchnittliche Kornpreiſe gab Oſtmann an:
für ein Malter Roggen 12, Gerſte 8, Hafer 5–6 und Wei
zen 16–17 Reichstaler. Der Buchweizen ſtellte ſich gewöhn

lich 1–2 Reichstaler niedriger als der Roggen, der Preis
für Kartoffeln nach der Vermutung des Berichterſtatters
auf 4 Reichstaler. Er fügte hinzu, bei der Ruhe, in der man
lebe. des faſt gänzlich ſtockenden Handels und folglich allge

mein Platz greifenden Geldmangels wegen ſeien höhere
Kornpreiſe nicht wahrſcheinlich. Ein Expoſé*) des franzö
ſiſchen Miniſters des Inneren berechnete im Jahre 1813 den
Wert der landwirtſchaftlichen Produktion im Oberems-De
partement an Getreide auf 22 957 000 Franken, an Flachs

und Hanf auf 1160000, an Oel auf 83600, an Holz auf

761 200, insgeſamt 24862400 Franken. Ueber die Handel

und Gewerbetreibenden in den einzelnen Arrondiſſements
gibt der genannte Präfekturrat folgende Statiſtik:*) (1812)

*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 11. ſ. Anhang S. 235ff.
*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 1. Bericht des Prä

fekturrats v. Oſtmann. 20. September 1811.

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2, 6.
*) St.-A. O. Rep. 111III, II. B. 2, 1. Bericht Oſtmanns

vom Januar 1812.
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Arrondiſſement Ä nºUte Handwerker
Osnabrück . . . 7996 13972 4908

Minden . . . . 11312 14590 5146

Quakenbrück . . . 10815 11443 3023

Lingen . . . . . 2553 5876 13268

Zuſammen 32676 45881 26345

Das Hauptabſatzgebiet für Leinwand, Wolle, Strumpf
waren, Tuche und ähnliche Produkte bildeten die Departe

ments des alten Holland, aus denen anderſeits das Ober
ems-Departement ſeinen Bedarf an Leinſamen deckte. Sein
Generalrat bat deshalb wiederholt um Aufhebung der

Douanenlinie zwiſchen dem Departement der Oberems, den

holländiſchen und den übrigen angrenzenden Reichsdeparte

ments, aber ſtets ohne Erfolg. Das Generalratsprotokoll

vom 13. Mai 1813) enthält einen neuen Verſuch, der mit
dem Wunſche ſchließt, man möge doch die genannte Aus- und
Einfuhr frei geben, ohne ſi

e mit beſonderen Abgaben zu

belaſten. Keverbergs Antwort an den Generalrat!) klingt

zunächſt nicht ungünſtig. Die Aufhebung der Douanenlinie
bedeute wirklich eine große Wohltat für die Einwohner des
Departements und würde ſi

e nur noch enger a
n

Frankreich
feſſeln, aber – örtliche Intereſſen müßten unter allen Um
ſtänden zurücktreten, wenn es ſich um Pläne handle, die des

Kaiſers Weisheit zum Heile ſeiner geſamten Untertanen ent

worfen habe.*) Uebrigens war der Präfekt der Anſicht, daß

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II. B. 2
,
6
.

*) „Un bienêtre local ne doit jamais entrer e
n

balance avec

1es grandes vues que S
a Majesté dans sa profonde sagesse a con

cues pour le bonheur d
e

la totalité d
e

ses peuples et le triomphe

du système continental.“
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bei einer entſprechenden Pflege des Flachſes der Leinſamen

in gleicher Güte im Departement ſelbſt zu erhalten, daß

ferner der Verbrauch des Garnes in den heimiſchen We
bereien vorteilhafter ſe

i

als der Export nach dem Inneren
oder ins Ausland. Suchte Keverberg durch ſolche und ähn
liche Ausflüchte die Klagen ſeiner Departementseingeſeſſenen

zu beſchwichtigen, ſo konnte e
r

ſich doch der Einſicht nicht

verſchließen, daß das beſtehende Zollſyſtem furchtbare Folgen

haben müſſe für das Land und ſeinen Handel. Es gereicht
ihm, den Stüve einen „unbedeutenden, albern eiteln Mann“
nennt, ) zur Ehre, daß er auch in dieſer Hinſicht in wieder
holter, eindringender Bitte ſowohl bei dem Generalgouver

neur der hanſeatiſchen Departements, Davouſt, als bei dem

Intendanten für Inneres und Finanzen derſelben Länder,

Staatsrat Grafen Chaban, ſich für die bedrängten Bewohner
ſeines Departements verwandte. Er verſäumte auch nicht,

an der Hand von Beiſpielen die Notlage des Handels zu be
weiſen, um deſto beſſer die Dringlichkeit einer ſchleunigen

Abhilfe darzutun. So berichtete er an. Davouſt die Tatſache,

daß während des öffentlichen Marktes zu Osnabrück, der

von Mittwoch bis Samstag dauerte, die Preiſe für Lein
wand um 4 Taler auf das Stück fielen, der Zulauf an Ver
käufern trotzdem aber derartig groß war, daß ein großer

Teil ſeine Waren nicht abſetzen konnte.”) Leider gelang e
s

dem Präfekten ebenſowenig wie der Volksvertretung, eine
Aenderung herbeizuführen. So konnte e

s

denn nicht aus
bleiben, daß die Bevölkerung vielerorts zur Selbſthilfe griff,

Der Schmuggel blühte trotz aller Maßnahmen der Behörden,

die bekannt machen ließen, man werde jeden, der mit verbo

*) H
.

D. Stüve, Doktor der Rechte. S
.

83.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II. B. 2, 6. Bericht Kever
bergs an Eckmühl vom 22. Juli 1813.
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tenen Waren Schleichhandel treibe, wie einen bewaffneten

Aufrührer behandeln und ſamt ſeinen Mitſchuldigen er
ſchießen laſſen.!) Beſonders in den letzten Monaten der

Fremdherrſchaft ereigneten ſich faſt täglich Reibereien mit

den Douaniers, den franzöſiſchen Grenzbeamten, gegen die

ſich die Erbitterung des Volkes in erſter Linie richtete.
Man beſchimpfte die Grenzaufſeher und warf den Zollein
nehmern die Fenſter ein; es kam aber auch zu ernſteren Aus
ſchreitungen. Wie der Maire von Lübbecke im März 1813
berichtete, *) rotteten ſich dort gegen 60 Einwohner vor der
Wohnung des Zolleinnehmers zuſammen und widerſetzten

ſich dem Transport von geſchmuggeltem Tabak, der von den
Douaniers aufgegriffen war. Am 18. desſelben Monats
wurde das Zollbüro in Papenburg mit bewaffneter Hand
geplündert, und man hegte Verdacht, daß angeſehene Kauf
leute aus der Gemeinde die Ausſchreitung angezettelt hät
ten. *) Am 20. März wurden daſelbſt mit Beſchlag belegter
Zucker, Kaffee und Tee weggenommen, zwei Schmuggler be
freit und die eskortierenden Grenzbeamten entwaffnet und

mißhandelt. Wiederum in Papenburg griffen am 30. März.

7 Aufrührer mit Gewehren und drei Kanonen, die

ſi
e mit gehacktem Eiſen geladen hatten, 40 Douaniers, die

Eskorte von 4 Schiffen mit Schmugglerwaren an Bord, an

und lieferten ihnen eine regelrechte Schlacht. Da ſchließlich
weder Drohungen noch Strafen die Bewohner einzuſchüch

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II. B. 9, 3.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
,
3
. Rapport des Maire

von Kanton Lübbecke vom 17. März 1813.

*) In dem Rapport des Quakenbrücker Unterpräfekten heißt

e
s darüber: „L'insurrection porte u
n caractère grave. Il parait

que des citoiens marquans la dirigent. C'est le seul de tous le”

mouvemens qui porte ce caractère odieux.“ daſ.
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tern vermochten, legte Keverberg ein Bataillon Infanterie
auf Koſten der Einwohner in Papenburg in Garniſon.

Wir kehren zu den Beamten der weſtfäliſchen bezw.

franzöſiſchen Verwaltung im Osnabrücker Lande zurück. Für
die Verpflichtung der weſtfäliſchen Beamten war folgende

Eidesformel vorgeſchrieben: „Je jure obéissance au Roi
et fidélité à la Constitution qu' ainsi Dieu me soit en

aide par Jesus Christ.“ An einem beſtimmten Tage be
gaben ſich Präfekt und Unterpräfekt nach den Sitzungsorten

der Tribunale, um den Eid des Tribunalspräſidenten ent
gegenzunehmen, der dann die übrigen Beamten des Tribu
nals verpflichtete. Die Maires begaben ſich zur Vereidigung

zu dem Präfekten und dem vorgeſetzten Unterpräfekten;

ihrerſeits ließen ſi
e

die Gemeindeinſaſſen auf einem öffent
lichen Platze zuſammentreten und den Treuſchwur ablegen.

Ueber die einzelnen Eidesleiſtungen wurden Protokolle auf
genommen und im Departementsarchiv der Hauptſtadt auf
bewahrt. Der letzte Teil der genannten Formel wurde bald
durch die Worte erſetzt: „ſo wahr mir Gott helfe und ſein
heiliges Wort,“ im übrigen aber dem Präfekten anheim ge
geben, in Anlehnung a

n

die ortsüblichen Gebräuche die Ab
faſſung der Formel vorzunehmen. Nach dem Uebergange

des Osnabrückiſchen an Frankreich lautete der Eid für die

öffentlichen Zivil- und Militärbeamten: „Ich ſchwöre Ge
horſam und Treue dem Kaiſer der Franzoſen, König von
Italien, Beſchützer der rheiniſchen Konföderation, Vermitt
ler des Schweizerbundes.“ Die Eidzeremonie ſollte mög

lichſt feierlich geſtaltet werden. Der Juſtizminiſter Siméon
ſchrieb hierzu a

n

den Weſerpräfekten von Peſtel unterm 15.

Februar 1808,) gerade die Bewohner des platten Landes

würden ſich wohl in höherem Maße verpflichtet fühlen, wenn

) St.-A. O. Rep. 111II. A
.

11.
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ſie ihren Eid in die Hände anderer als ihrer gewohnten

Ortsvorſteher ablegten. Er hielt es daher für angebracht,
ſolchen lokalen Vorurteilen Rechnung zu tragen und, wo

der Präfekt es für nötig erachte, die Vereidigung der Be
völkerung durch die Unterpräfekten vornehmen zu laſſen.

Bezüglich der Dienſtſprache ſchrieb eine königliche Ver
fügung!) für den Staatsrat, das Schatzamt, die Büros der
vier Miniſterien und die mit der Leitung irgend welcher

öffentlichen Verwaltungszweige beauftragten Staatsräte

den Gebrauch des Franzöſiſchen vor. Die übrigen Beamten

hatten ſich nur im direkten Verkehr mit den Zentralbehörden

der franzöſiſchen Sprache zu bedienen. Wie ſehr anfänglich auf

die Durchführung dieſer Beſtimmung geſehen wurde, beweiſt

ein Schreiben”) des damaligen Präſidenten der Finanzſektion,

ſpäteren Finanzminiſters Staatsrats von Bülow an den
Präfekten, in dem er ſich zu einem Hinweis auf die könig

liche Verfügung veranlaßt ſah, da einige Beamte ſich unter
fangen hatten, ihre Korreſpondenz in deutſcher Sprache an

ihn zu richten. Derſelbe Miniſter aber verſchaffte in dieſem
Punkte ſchon im folgenden Jahre wenigſtens den ihm unter

ſtehenden Beamten einige Erleichterung. Im übrigen
wurden für das Publikum beſtimmte Anſchläge nur in beſon
deren Fällen, in denen es ſich in der Regel um Konſkrip

tionsbeſtimmungen oder eilige Requiſitionen handelte, in

beiden Sprachen oder auch lediglich deutſch gedruckt.

Die Amtstracht der weſtfäliſchen Zivilbeamten war

der am Kaſſeler Hofe herrſchenden Pracht entſprechend

äußerſt prunkvoll und in ihren Einzelheiten genau vorge

*) St.-A. O. Rep. 111II. A. 11. Datiert vom 21. März 08.
*) St.-A. O. Rep. 111II. A. 11. Bülow an den Weſer

präfekten. 14. April 1808.
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ſchrieben. So verſchaffte eine Beſtimmung!) Jeromes den
Miniſtern, Offizieren des königlichen Hauſes und Staats
räten den Vorzug, ſtändig „eine weiße oder ſchwarze Feder

im Hute tragen“ zu dürfen. Der übrigen höheren Beamten
ſchaft geſtattete Jerome den Federhut nur zur Hoftracht.
Die Amtskleidung der Präfekten war nach franzöſiſchem
Muſter gehalten und beſtand aus blauem Rock mit Silber
ſtickerei, geſtickter weißer Weſte, Kniehoſen von gleicher

Farbe, weißer Taffetſchärpe mit Silberfranſen und ſilber

nem franzöſiſchen Degen. Das Amtsgewand der Unter
präfekten war nicht ſo reich an Stickereien, aber ſonſt ähn
lich gehalten, ebenſo das der Generalſekretäre und Maires,

die indes zum Unterſchiede eine blaue Schärpe trugen.

Was die Amtsbefugniſſe zunächſt der Präfekten*) an
geht, ſo waren dieſe im allgemeinen recht ſcharf umgrenzt.

Zur Beſtreitung außerordentlicher Ausgaben war ihnen ein
beſtimmter Kredit eröffnet, und nur in beſonders eiligen

und unvorhergeſehenen Fällen, wie Ueberſchwemmungen

und Bränden, bei Epidemien und plötzlich notwendig gewor

denen Reparaturen an öffentlichen Gebäuden, konnten ſi
e

bis zu einer beſtimmten Höhe ſelbſtändig die Einnehmer

direkt zur Zahlung anweiſen. Gleichzeitig mußte aber durch

Stafette der Miniſter in Kenntnis geſetzt werden, in deſſen
Departement die betreffende Ausgabe fiel. Im allgemeinen
wurde, wenigſtens in ruhigen Zeiten, eigenmächtiges Han
deln ſeitens der Präfekten ungern geſehen. So erklärt es ſich,

daß im Jahre 1808 der Juſtizminiſter Siméon, weil einige

) St.-A. O. Rep. 111m. A
.

6
. Datiert vom 6
. Okto

ber 1810.

*) Ueber franzöſiſche Verwaltungsbehörden und ihre Be
fugniſſe im einzelnen ſ. beſonders Berghaus, Deutſchland vor

5
0 Jahren, III. S. 31 ff.
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Präfekten in ihrem Eifer Proklamationen innerhalb ihrer
Departements erlaſſen hatten, durch ein Rundſchreiben dar
auf aufmerkſam machte, daß es außerhalb ihres Machtbe

reiches ſei, irgend etwas zu veröffentlichen.!) – Weit we
niger beſchränkt war die Machtgrenze der Präfekten, wo es
galt, Steuer- und Requiſitionsmaßregeln durchzuführen.

Der Präfekt des Oberems-Departements wurde ſogar in
einem behördlichen Schreiben, von dem wir an anderer

Stelle hören werden, geradezu ermächtigt, alle Mittel, gleich

viel welcher Art, zu gebrauchen, um nur die geforderten Ab
gaben zu erpreſſen. Als die von den Franzoſenfreunden,

zu denen in nicht geringem Maße auch Keverberg gehörte,

erſehnten neuen Erfolge des Kaiſers ausblieben, die Ge
rüchte von dem Untergange der großen Armee in Rußland
trotz der Bemühungen der franzöſiſchen Behörden greif

barere Form annahmen und bald hier, bald dort aus dem
Departement tumultuariſche Ausſchreitungen gemeldet wur
den, da mußte Keverberg ſogar wiederholt um Inſtruk
tionen für ſich, die Unterpräfekten und Maires bitten. In
Paris aber hatte man anſcheinend Wichtigeres zu tun, denn
beſtimmte Inſtruktionen blieben aus, ebenſo vorläufig das

in faſt jedem Bericht von neuem erbetene Bataillon In
fanterie nebſt 100 Mann Kavallerie, mit denen Keverberg

ſich erbot die Ruhe im Departement aufrecht zu erhalten.

So war er denn lediglich auf die moraliſche Kraft, wie er
ſelbſt ſagt, angewieſen und erreichte durch ſeine Maßnahmen
tatſächlich, daß, wenn auch nicht gänzlich, die Ruhe im De
partement wiederhergeſtellt und der Geſchäftsgang der Ver
waltung bis zum Abzuge der franzöſiſchen Truppen wenig

!) „Faire exécuter les lois en ce qui Vous concerne et ad
ministrer, voilà votre charge.“ St.-A. O. Rep. 111H A. 11.
Siméon an die Präfekten. 10. März 1808.
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ſtens nicht unterbrochen wurde. Allerdings wurde der

Präfekt in dieſem Bemühen durch den guten Willen der

beſſeren Bevölkerungsklaſſen, namentlich durch die Geiſtlich
keit nicht unweſentlich unterſtützt, wie u. a. aus einer

Verfügung!) des Biſchofs Karl von Osnabrück hervorgeht,

in der die Geiſtlichen erſucht wurden, die Pfarrgenoſſen be
ſonders bei den gegenwärtigen Zeitumſtänden zu einem

ruhigen, ſtillen und friedlichen Verhalten und zum unbe
dingten Gehorſam gegen die Befehle der Obrigkeit dringend

zu ermahnen. – Von den Präfekturverfügungen (arrétés)
Keverbergs ſeien hier einige dem Inhalte nach wiederge

geben. Sie ſind zum Teil den Berichten entnommen, die
der Oberemspräfekt anfangs monatlich, in der letzten Zeit
vor dem Zuſammenbruche der Gewaltherrſchaft aber faſt
täglich an Chaban ſandte. Beſonders warnte er wiederholt

die Beamten, ihren Poſten zu verlaſſen, bevor ſi
e

von der zu
ſtändigen Obrigkeit dazu ermächtigt oder durch „force
majeure“ gezwungen ſeien. Die das Departement betre

tenden Fremden befahl Keverberg in zwei Klaſſen*) zu tei
len, in Privatleute ohne öffentlichen Charakter und Staats
beamte oder ſonſtige im Dienſte des Gouvernements

ſtehende Beamte. Fremde ſollten von dem Maire, deſſen
Gemeinde ſi

e

zuerſt betraten, genau unterſucht und ihre
Papiere geprüft werden. Waren die Papiere nicht in Ord
nung oder die Flüchtlinge ohne einen der genannten

Gründe geflohen, ſo ſollten ſi
e unverzüglich auf ihren Poſten

zurückgeſchickt werden. Andernfalls hatten ſi
e

über Osna
brück zu reiſen und ſich dort der zuſtändigen Behörde vorzu

!) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.
2
. Verfügung des Weih

biſchofs Karl von Gruben vom 5
. Oktober 1813.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.

Arrete vom 30. März
1813.
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ſtellen. Zu einem weiteren, in beiden Sprachen abgefaßten

Arrete !) gab eine Nachricht von aufrühreriſchen Anſamm
lungen Anlaß, die in den Tagen vom 15. bis zum 20. März
in den Gemeinden Uechte (Arrondiſſement Minden), Diepe

nau (Minden), Quakenbrück, Papenburg (Lingen), Weſter
oldendorf (Kanton Eſſen, Arr. Osnabrück) und Venne
(Kant. Oſterkappeln, Arr. Osnabrück) ſtattgefunden hatten.

So hatte man in Weſteroldendorf und Venne die kaiſerlichen
Adler beſchimpft und aufrühreriſche Reden geführt, in
Papenburg grobe Exzeſſe begangen. Die wohlgeſinnten

Einwohner von Diepenau, Uechte und Quakenbrück nun ge

dachte Keverberg zu belohnen, indem er ihnen in Ausſicht
ſtellte, auf Grund der von den Unterpräfekten an die Prä
fektur einzuſendenden Nachrichten über ihr löbliches Betragen

den Miniſtern des Inneren und der Generalpolizei Bericht

zu erſtatten. Alle Einwohner aber der Kommunen Weſter
oldendorf, Venne und Papenburg ſollten perſönlich und mit
ihrem Vermögen für alle in ihren Gemeinden begangenen
Ausſchreitungen und Vergehen verantwortlich gemacht wer
den, wenn ſi

e

nicht auf der Stelle ſich von dem Verdachte
reinigten, Mitſchuldige geweſen zu ſein. Ihre Verteidigung
ſollte allein darin beſtehen, daß ſi

e unverzüglich die Rädels
führer und Mittäter der genannten Exzeſſe ſelbſt feſtnah
men und an die nächſte Gendarmerieſtation ablieferten. Die
gutgeſinnten Bürger forderte der Anſchlag auf, unter der
Leitung ihrer Maires für die Aufrechterhaltung der Ruhe
und Befolgung der Geſetze zu ſorgen, wenn ſi

e

nicht als
Mitſchuldige angeſehen, verfolgt und beſtraft werden woll
ten. Mit der Ausführung dieſes Beſchluſſes waren die
Unterpräfekten und Maires, die kaiſerliche Gendarmerie

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.
3
. Arrete vom 24. März.

1813.
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und „überhaupt jeder Agent der bewaffneten Macht“ be
traut. Wenige Tage ſpäter drohte Keverberg in einem

Schreiben an die Unterpräfekten und Maires, er werde noch
vor Ende des Monats die Verhängung des Belagerungs

zuſtandes, wie er in den Departements der Elb- und Weſer
mündungen bereits herrſche, für die Gemeinden Papen

burg, Venne und Weſteroldendorf beantragen, wenn die

Rädelsführer nicht ausgeliefert würden. Trotzdem aber

brachen in Papenburg neue Unruhen aus, und nur durch
die Entſchloſſenheit des interimiſtiſchen Unterpräfekten von
Lingen, Präfekturrats von dem Buſche, wurden 7 Aufrührer
feſtgenommen, die mit Waffengewalt eine Schiffseskorte

von 40 Douaniers angegriffen hatten. Infolgedeſſen be
kam das Bataillon Infanterie, das Generalleutnant Van
damme bei ſeinem Durchmarſche durch Osnabrück dem Prä
fekten zur Verfügung ſtellte, ſofort Befehl, auf Papenburg

zu marſchieren. Des öfteren ſandte Keverberg Rundſchrei

ben an die Unterpräfekten und Maires, deren eines!) „der
Schnelligkeit halber nur deutſch“ gedruckt iſt. Sie enthielten
Ermahnungen, nicht ohne Not den anvertrauten Poſten zu
verlaſſen, ſowie gewöhnlich Angaben über die militäriſche
Situation, die dartun ſollten, daß Grund zur Beunruhigung

nicht vorhanden ſei. Das genannte Rundſchreiben teilt bei
ſpielsweiſe u. a. mit, Bremen ſei, ähnlich wie Kaſſel, ledig

lich von einem Haufen bewaffneter Parteigänger vorüber
gehend genommen.

Die oben erwähnten Berichte Keverbergs an Chaban
brachten ferner ſowohl Angaben über die augenblickliche

Lage wie über ſämtliche Vorgänge, die die allgemeine Ord
nung und die Polizei angingen, nicht ſelten auch Betrach

*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 2, vol. II. Zirkular vom
18. Oktober 1813.
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tungen über das große Glück, das dem Lande durch die Ver
einigung mit Frankreich zugefallen ſei, die dann ziemlich
regelmäßig in eine Lobeshymne auf den Kaiſer ausklangen.

Seine Korreſpondenz mit dem Miniſter des Inneren ſetzte
Keverberg auch nach ſeiner Flucht aus Osnabrück fort. Des

Intereſſes halber ſe
i

hier einer!) von dieſen Briefen er
wähnt. Es heißt d

a unter „Nouvelles“, im Großherzog

tum Berg übe Juſtus Gruner die allgemeine Regierung
aus „sous l'autorité du fameux Baron de Stein.“ In
der anſchließenden Charakteriſtik bemerkt der Expräfekt über
Gruner, dieſer ſe

i – im Gegenſatz zu ſeinen beiden Brü
dern – preußiſch geſinnt und „einer der tätigſten Chefs der
deutſchen Jakobiner, bekannt unter dem Namen „Tugend

freunde (amis de la vertu)“, dann über von Stein, mit
dem Keverberg vor der Vereinigung ſeines Vaterlandes

mit Frankreich in ſehr engen Beziehungen geſtanden zu

haben behauptet: „Ses principes sont connus. Je doute
qu'il y ait une haine plus prononcée que celle qu'il
porte au système e

t

au nom francais.“
Trotz ſeiner Dienſtbefliſſenheit und bei aller franzöſi

ſchen Geſinnung, *) die Keverberg beſonders im Verkehr mit

ſeinen Vorgeſetzten gern zur Schau trug,”) blieben ihm

!) St.-A. O. Rep. 111III. I. A
.

2
. Datiert aus Alden

goor bei Roermond vom 13. Dezember 1813.

*) Zum Beiſpiel machte Keverberg im Jahre 1811 den Vor
ſchlag, die Gymnaſien und Schulen von Meppen, Minden, Len
gerich, Tecklenburg, Vechta uſw., die beiden Gymnaſien zu Osna
brück und die ſogenannte Univerſität Lingen zu ſchließen und

durch Vereinigung ihrer ſchwachen Fonds zwei gute fr an -

zöſiſche Schulen in Minden und Quakenbrück zu bilden,

d
a

doch das Franzöſiſche für alle Klaſſen des Volkes notwendig

ſei. St.-A. O
.

Rep. 111III. I, 12.
-

*) Den Ton, wie ihn Keverberg ſeinen höchſten Vorgeſetzten
gegenüber anſchlug, mögen einige Worte kennzeichnen, die *

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 11
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doch mancher Tadel und ſelbſt Verdächtigungen ſchlimmſter

Art nicht erſpart. Auch ſein Vorgänger Delius erfuhr bei
Gelegenheit der Ausdehnung der Grundſteuer auf die bis
her Privilegierten eine nicht gerade zarte Zurechtweiſung.

Ihm drückte der Finanzminiſter Bülow in einem Schreiben!)
ſeine Verwunderung darüber aus, daß der Präfekt weder
Bericht noch Auskünfte geben könne über die Maßnahmen
der mit der genannten Steuerverteilung betrauten Kommiſ
ſionen ſowie über die Unkenntnis, in der Delius bezüglich

der Fortſchritte dieſer Arbeit in ſeinem Arrondiſſement ſich

zu befinden ſcheine. Die Nachläſſigkeit der Unterpräfekten

habe ſchon längſt und um ſo mehr ſeine Beſorgnis wachrufen

müſſen. Um nun in kürzeſter Friſt ein befriedigenderes

Reſultat vorlegen zu können, ſollte Delius neue präziſe Be
fehle geben und der Tätigkeit der Kommiſſionen endlich ſeine
ernſthafte Aufmerkſamkeit zuzuwenden ſich bemühen. Der
Oberemspräfekt hatte zu verſchiedenen Malen das Mißge
ſchick, die Unzufriedenheit ſeiner Vorgeſetzten zu erregen.

Dieſen waren beſonders ſeine Berichte über Verwaltung

einem ſeiner Geheimberichte mit Bezug auf den Umſturzverſuch

Claude Francois de Malet's in Paris im Oktober 1812 anfügte:
„Sire! Vos nombreuses victoires nous préparaient une paix glo
rieuse. La nature en courroux, seule, a pu ajourner les hautes
destinées de votre Empire. Dans ces circonstances le coeur, bien
plus encore que les lois, est le guide du francais. Son äme est
embrasée d'un amour redoublé pour Votre Majesté. Son ardeur
pour la cause de la civilisation contre la barbarie s'agrandit

à l'aspect hideux de la trahison d'un läche transfuge. – Tel Sire!
est le langage, tels sont les sentiments des enfants que vous
avez adoptés sur les bords de l'Ems supérieure . . . etc.“ St.-A.
O. Rep. 111III. I, A. 2. Bericht vom 31. Dezember 1812.

*) St.-A. O. Rep. 111II. C. 29. Der Finanzminiſter an
den Weſerpräfekten. 17. April 1808.
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und Lage des Departements, mehr noch die Geheimaus

künfte über Beamte, von denen wir noch hören werden,

immer noch nicht ausführlich genug. Ein Beiſpiel für die
Anſchuldigungen, die, gegen Beamte der eroberten Länder

gerichtet, bei den franzöſiſchen Behörden ſtets williges Ge
hör fanden, liefert ein vom 28. April 1811 datiertes Schrei
ben!) der Korreſpondenz Keverbergs mit dem Generalgou

verneur der hanſeatiſchen Departements. Dieſer teilte da
rin mit, es ſeien ſehr ungünſtige Nachrichten über den Ober
emspräfekten eingelaufen, die in der Behauptung gipfelten,

alle Handlungen Keverbergs bezeichneten eine Antipathie

gegen die Franzoſen, der Maire und die Munizipalbehör

den ſchienen nach denſelben Prinzipien zu handeln und von
ihm dirigiert zu werden. Doch ſolle in Anbetracht von

Davouſt's ſonſtiger Achtung vor Keverberg der Kaiſer von
dieſer Anklage vorläufig noch keine Kenntnis erhalten. In
ſeiner Widerlegung bemerkte der Angeſchuldigte, an der
Spitze ſeiner wenigen Feinde ſtehe der Oberſt des 129ſten
Regiments, von Freitag, auch habe der Maire von Osna
brück, Stüve, den Keverberg für den Urheber der – wie
Davouſt übrigens ſpäter ſelbſt zugibt, unbegründeten –
Beſchuldigungen hält, kein Vertrauen zu ihm. Uebler ver
merkt wurde höheren Orts die von Keverberg mit
Krankheit des Schwiegervaters entſchuldigte Abreiſe ſeiner

Gattin zu Beginn des Jahres 1813, da ſi
e geeignet war, der

Bevölkerung zu ſchlimmen Vermutungen über die augen

blickliche Lage Anlaß zu geben.*) Eine neue, anſcheinend
völlig aus der Luft gegriffene Anklage gegen Keverberg

erhob der Graf Réal, indem e
r ihm geradezu Fluchtverſuch

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.

19.

*) St.-A. O
.

Rep. 111 III. I. A
.

3
. Graf Réal an Ke

verberg.
11*
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vorwarf. Angeblich hatten am 18. März 1813 4 Wagen

Meteln paſſiert, deren Leinwand die Aufſchrift zeigte:

Equipages de Monsieur le Préfet de l'Ems Supérieure.)
Keverberg wies auch dieſen Verdacht ausdrücklich zurück,

da weder er ſelbſt noch irgendwelche Effekten Osnabrück

verlaſſen hätten.
An dieſer Stelle dürfte es nicht unintereſſant ſein zu

erfahren, wie die franzöſiſche Regierung Keverbergs treuen
Pflichteifer, der auch an anderer Stelle”) hervorgehoben wird,

nach dem Zuſammenbruche der Fremdherrſchaft belohnte. Wie
aus der auch nach dieſem Ereigniſſe noch fortgeführten Kor
reſpondenz") des geweſenen Präfekten mit dem franzöſiſchen

Miniſter des Inneren, Grafen Montalivet, hervorgeht, kam
Keverberg in eine äußerſt bedrängte Lage, da die auf ſeine

franzöſiſchen Gönner geſetzten Hoffnungen ſich ganz und gar

nicht verwirklichten. Er hielt es nämlich für geraten, auch weiter fran
zöſiſche Dienſte zu nehmen und begab ſich im Januar des Jahres
1814 nach Paris. Hier bat er in einem vertraulichen Schreiben
Montalivet um eine Audienz unter Hinweis auf ſeine Ver
dienſte und die großen Opfer, die er als Präfekt gebracht habe.
Allein er wartete vergebens auf Antwort, und ſeine im folgen

den Monat wiederholte Bitte hatte ebenſowenig Erfolg, obgleich

er beifügend bemerkt hatte, ſeine Mittel ſeien vollſtändig er
ſchöpft, er habe in Paris keinen Kredit, man möge ihm eine
nutzbringende Tätigkeit zuweiſen oder wenigſtens einen Teil
ſeines immer noch rückſtändigen Gehaltes auszahlen. Gegen

Ende des Monats März endlich erhielt er durch Montalivet die
Nachricht, daß der Kaiſer für den früheren Präfekten des Ober
ems-Departements ein vorläufiges Gehalt von 6000 Franken,

zahlbar vom 1. Januar 1814 ab, ausgeſetzt habe. Zwei weitere
Schreiben Keverbergs von April und Mai desſelben Jahres
jedoch zeigen, daß eine Anweiſung des verſprochenen wie des

*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 3. Graf Réal an Ke
verberg.

*) Rohde, Geſchichte der Saline Rothenfelde. Mitt. Bd. 31,
S. 65 unten.
*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 2.
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rückſtändigen Gehalts auch zu dieſem Zeitpunkte noch nicht er
folgt war und Keverberg ſchließlich im Hauſe eines Bekannten,

des Herrn von Bouthillier, ein Unterkommen ſuchen mußte.

Außer den bereits angedeuteten Geheimberichten über

die ihm unterſtellten Beamten hatte der Präfekt ein tableau
confidentiel einzureichen über die nach ſeiner Anſicht für

die Beſetzung von Mairespoſten würdigſten Kandidaten, da

auf die Einrichtung der Munizipalbehörden beſondere Auf
merkſamkeit verwandt wurde. War gegen einen Maire das
Disziplinarverfahren eingeleitet, ſo ſtand die Vorunter
ſuchung wie auch die Aburteilung ſelbſt dem Miniſter des
Inneren zu. Ein ſolches Verfahren mußte im Juni 1813
gegen den Maire Müller zu Oldendorf angeſtrengt werden,

der ſich weigerte, die eingelaufenen freiwilligen Gaben ſeiner

Gemeinde in der Höhe von rund 400 Franken und 4000

Pfund Mehl an die Osnabrücker Generalkaſſe abzuliefecn.
Er wurde, da er auch der Aufforderung, binnen 24 Stunden
ſich auf der Unterpräfektur einzufinden, nicht Folge leiſtete,

vom Amte ſuspendiert und durch Gendarmen gefangen ge

nommen.!) An Denunziationen fehlte es bei der regen
Tätigkeit der ſogenannten hohen Polizei auch in dieſen Be
amtenkreiſen nicht. So wurde der Maire von Quakenbrück
mit einer angeblich verräteriſchen Aeußerung in Zuſammen
hang gebracht, die der Quakenbrücker Unterpräfekt Eiſen
decker getan haben ſollte.*) Den Maire von Vechta Schme
des beſchuldigte der General Cara St. Cyr, auf die Ge
ſundheit des Kaiſers von Rußland getrunken zu haben.”)
Doch trat in beiden Fällen, wie überhaupt immer, der Prä

!) St.-A. O. Rep. 111III. III. 1.
*) St.-A. O. Rep. 111III. III. 1. Vgl. auch Winter, Archiv

des Präfekten v. Keverberg. Mitt. Bd. 31.

*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 2.
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fekt von Keverberg für ſeine Beamten ein. – War bei den
Präfekten die amtliche Bewegungsfreiheit nicht allzu groß,

ſo konnte bei den Munizipalbeamten noch weniger von einer

ſolchen die Rede ſein. Selbſtändig erlaſſen durften die

Maires in ihren Gemeinden nur ausnahmsweiſe Verord
nungen von geringerer Tragweite, die natürlich den fran
zöſiſchen Intereſſen nicht zuwider handeln durften und die
Genehmigung des Präfekten gefunden haben mußten. Wir
finden eine Verfügung!) des Maire von Badbergen, von
Dincklage-Schulenburg, die den Zweck hatte, die für das Ge
treide ſo verderbliche Sperlingsplage einzuſchränken. Nach

dem Größenverhältnis ihrer Beſitzungen nämlich ſollten die
Einwohner der Mairie, namentlich die Grundbeſitzer, zwi
ſchen Neujahr und Oſtern eines jeden Jahres eine beſtimmte
Anzahl von Köpfen der ſchädlichen Vögel auf dem Mairie
ſekretariat abliefern, und zwar die Vollerben 18 Sperlings

und 2 Elſternköpfe, Halberben ebenſoviel, die Erbkötter die

Hälfte und Markkötter 6 Sperlingsköpfe und 1 Elſternkopf.

Jedes Zuwiderhandeln gegen die Verordnung, die ſowohl
Beſitzer wie Mieter verpflichtete, ſollte als Polizeivergehen

gerichtlich beſtraft werden. Aus dem Jahre 1813 ſei noch

ein Schreiben”) des Maire von Bohmte erwähnt, da es in
ſeiner Art ebenfalls einen Beitrag liefert zu der Frage, in
welchem Maße, dem Wunſche Napoleons entſprechend, das

Land durch die Eroberer ausgeſaugt war. Der genannte

Maire war mit dem Anteile ſeiner Gemeinde für Boten
lohn aus dem Jahre 1811 rückſtändig, mußte jedoch im April

1813 den Unterpräfekten bitten, dieſen Anteil auf der Prä
fektur zu ſtreichen, da er „keinen Heller baren Geldes in
ſeiner Kommunalkaſſe vorrätig“ habe. Der Unterpräfekt

) St.-A. O. Rep. 111III. II. E. 9. 28. Dezember 1812.
. *) St.-A. O. Rep. 111III. III. 1.
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ſchlug die Bitte ab und benachrichtigte ihn, daß der Präfekt
den ſchleunigen Eingang der Gelder erwarte. Aber ſelbſt
Strenge ſchien hier nicht zu verfangen, denn auch nach
Wochen noch beteuerte der Maire ſeine vollſtändige Zah
lungsunfähigkeit und bat um Angaben, woher er die ge

ſchuldete Summe nehmen ſolle.

Bekanntlich war bei der Beſetzung der Beamtenſtellen

in den eroberten Ländern die franzöſiſche Regierung) ein
ſichtig genug, vorwiegend einheimiſche Kräfte, tüchtige Män
ner heranzuziehen, die nun – zum Segen für das Land
und ſeine Bewohner – ſelbſt unter dem augenblicklichen
Drucke eines fremden Gewaltherrſchers ihre Kräfte in den

Dienſt des Vaterlandes ſtellten. Aus dieſem Umſtande her
aus erklärt ſich die zum mindeſten eigenartig erſcheinende
Sucht der franzöſiſchen Behörden, wieder und wieder Er
kundigungen einzuziehen über Pflichttreue und perſönliche

Verhältniſſe ihrer Beamten, ſowie die Furcht, dieſe möchten

etwa den durch ihre Stellungen begründeten Einfluß auf

die Bevölkerung mißbrauchen. Die Mittelsperſon, die dieſe
Auskünfte über die Beamten des Departements einzog und

an die maßgebende Stelle, den Miniſter, weitergab, war

*) Von den Geheimakten des Oberemspräfekten von Ke
verberg, die, wie geſagt, vor einigen Jahren erſt in den Beſitz
des Osnabrücker Staatsarchivs gelangten, ſind namentlich die
jenigen von außerordentlicher Bedeutung, die Keverbergs ver
trauliche Korreſpondenz mit dem Pariſer Miniſterium, ſpeziell

mit den Miniſtern des Inneren und der Generalpolizei ent
halten. Sie verſchaffen uns einen intereſſanten Einblick in die
damalige Verwaltung und die Eigenart ihrer Fundierung, wie

ſie der Uebergang des Landes von der weſtfäliſchen Krone in
kaiſerlich franzöſiſchen Beſitz mit ſich brachte.

In ſeiner Skizze „Archiv des Präfekten des Oberems
Departements Karl Ludwig Wilhelm v. Keverberg“, Mitt. Bd. 31,
gibt Winter eine Inhaltsüberſicht über d

ie neu erworbenen Akten.
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der Präfekt. Von ihm verlangte der Miniſter des Inneren,

Graf Montalivet, in erſter Linie über die Unterpräfekten,

dann über die Deputierten im corps législatif, Präfektur
räte, Generaleinnehmer, Maires, kurz über alle Beamten

von Einfluß vertrauliche Angaben,") um ſich eingehend über

ſi
e zu unterrichten.*) Dieſe Berichte trugen den Vermerk

„vertraulich“ und waren an den Miniſter perſönlich”) adreſ
ſiert, der überdies Keverberg die Verſicherung gab, ſie nicht

aus den Händen zu laſſen. *). Im November des Jahres
1811 erſuchte Montalivet den Präfekten von Keverberg, ihm

über Alter, Vermögen, Familie und bisherige Stellung der
Unterpräfekten zu berichten, ebenſo und zwar mit allen Ein
zelheiten über ihr perſönliches Anſehen, über das Anſehen

ihrer Familien und ihren Rang in der Geſellſchaft, über

ihre Talente, „justesse, sagacité de leur esprit, sur
leur caractère d

e fermeté oü de faiblesse,“ über die
Art, wie ſi

e ihre Beziehungen zu den Maires eingerichtet
hätten, ſowie über das Verhältnis, in dem ſi

e

zu den Tri
ºbunalen und der Gendarmerie ſtänden, „über ihren Ehr
geiz für ſich oder ihre Familie,“ über die frühere Richtung

ihrer politiſchen Geſinnung und deren Einfluß auf ihre
gegenwärtige Stellung, über den Einfluß, den ſi

e in ihrem
Arrondiſſement erlangt hätten und die Gründe dieſes Ein
fluſſes, über „promptitude“ oder „retard“ in der Aus
übung der Geſetze und Uebermittelung der Auskünfte, die

der Präfekt von ihnen fordere, über den Grad des Ver
trauens, das der Präfekt in die Gründlichkeit ihrer Arbeit

oder der eingeſandten Informationen ſetze, über die Be

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.

2
.

*) „quime les fissent bien connaitre.“

*) „à moi seul.“

*) „ne sortiront jamais d
e

mon cabinet.“



Verwaltungseinrichtungen in franz.Zeit im Osnabrückiſchen. 169

gründung dieſer ſeiner Anſicht, über ihr Vermögen und

deſſen Herkunft, über die Uebelſtände, die „reſultieren können

aus ihrer Paſſion für das Spiel, die Jagd, die Weiber, den
Wein“ oder aus ſonſtigen ihnen anhaftenden Schwächen, über

die Berufsgeſchäfte endlich, die ſi
e gleichzeitig mit ihrer ge

genwärtigen Funktion ausüben, falls ein ſolcher Mißbrauch

im Departement beſtehen ſollte. Keverberg gab ſich alle
Mühe, den Miniſter zufrieden zu ſtellen und ſandte zunächſt

einen Bericht in Tabellenform ein, der Auskunft gab über die
Unterpräfekten von Bouthillier (Minden), Eiſendecker (Qua
kenbrück), Saillard (Osnabrück), den früheren Unterpräfek

ten von Lingen, Deputierten im corps législatif von Grote
und den Generalſekretär bei der Präfektur Heuberger. Der
Miniſter fand jedoch, ein Geheimbericht müſſe noch ausführ
licher und eingehender ſein und äußerte ſeine entſprechenden

Erwartungen bezüglich des nächſten Berichtes. Als im Som
mer des Befreiungsjahres 1813 die Unruhen im Lande ſich
mehrten, bezogen ſich die vom Miniſter des Inneren ge

wünſchten Auskünfte lediglich auf die Amtsführung und

den in ihren Bezirken erzielten Erfolg und Einfluß der
Unterpräfekten und Maires, wie auch ſonſtiger Beamten,

denen der Präfekt die Aufmerkſamkeit des Miniſters zuwen
den zu müſſen glaubte. Montalivet forderte fürderhin kei
nen detaillierten Bericht über die einzelnen, ſondern ver
trauliche Mitteilungen über das Verhalten der Beamten in

der Verwaltung wie im Privatleben, beſonders darüber, ob

ihre Maßnahmen von Erfolg gekrönt ſeien, oder o
b mangeln

der Geſchäftseifer die entgegengeſetzte Wirkung zeitige. Der
erſte Bericht dieſer Art iſt vom 24. Auguſt 1813 datiert!) und
lautet, wie die Mehrheit der Geheimberichte überhaupt,

durchweg günſtig. Die Punkte, in denen der Präfekt über
die genannten Beamten referieren ſollte, betrafen a

)

die

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A. 2, vol. II.
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Ausführung der Hilfsmaßregeln im Jahre 1812, b) die
ſogenannten freiwilligen Angebote von Mannſchaften und

Pferden für die Kavallerie, c) die Aushebung der Ehren
garden, d) die Einrichtung der Nationalgarde. Die fünfte
Kolumne, „observations“, ließ Raum für Bemerkungen
allgemeiner Art. Ueber Präfekturrat Struckmann heißt es

unter dem erſten Geſichtspunkte, er habe zuerſt das Bei
ſpiel edelmütigſter Wohltätigkeit gegeben und ſeinen ganzen

Einfluß darauf verwandt, den Edelſinn ſeiner Mitbürger
anzuregen. Ihm und den Herren Thorbeck und Gruner ver
danke man hauptſächlich die im Arrondiſſement Osnabrück

erzielten Erfolge. Ferner habe Struckmann die Spar
ſuppen in den Osnabrücker Gefängniſſen eingefühct.

Zu b) ſchreibt Keverberg: „Seine weiſen Ratſchläge und

das große Vertrauen, das er dem Publikum einflößt, haben
mächtig zu den im ganzen Departement erreichten Erfolgen

beigetragen. – Herr Struckmann iſ
t

von allen Bewohnern

des Departements derjenige, der am meiſten geachtet iſ
t

und

das ſchrankenloſeſte Vertrauen genießt. Er macht den edel
ſten Gebrauch davon. Weiſe, intelligent, tätig, ergeben,

opfert er bei jeder Gelegenheit ſeine Sonderintereſſen dem

Gemeinwohle auf und leiht ſeine kräftige Unterſtützung allen
Beſtrebungen, die auf das Gute und Nützliche gerichtet ſind.

Der Kaiſer hat keinen beſſeren Diener.“!)

2
. Präfekturrat Georg von dem Buſche, beauftragt mit

der Verwaltung des Arrondiſſements Lingen als interi
miſtiſcher Vertreter des ins corps législatif berufenen
Herrn von Grote.
„a)–b), er hat zahlreiche größere und kleinere Dienſt

reiſen in ſeinem Arrondiſſement unternommen und, obwohl

e
s

das ärmſte der vier Arrondiſſements des Departements

iſt, die meiſten Erfolge gehabt. Die Angebote, auf die der

) Wir geben den franzöſiſchen Text, ſoweit e
s angängig

iſt, wortgetreu wieder.
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Präfekt rechnete, hat er mehr als verdoppelt und dieſe Ver
bindlichkeiten ohne den geringſten Einwurf erfüllt.
c) ſein Betragen während der Unruhe im März war

ein Muſter von Weisheit, Mut und Ergebenheit. – Einen
Aufſtand in Papenburg unterdrückte er auf der Stelle.

Seine perſönliche Gegenwart, ſeine Strenge gegen die Stö
rer der öffentlichen Ordnung, der Vorteil, den er aus der
Mitwirkung der gutgeſinnten Bürger zu ziehen wußte, als
ſie ihn an ihrer Spitze ſahen, beendigten ſchnell einen Auf
ſtand, der gefährlich werden konnte. Unter ſeiner Verwal
tung war das Arrondiſſemrent Lingen, obwohl das ärmſte

in Departement, immer das erſte in der pünktlichen Er
füllung aller ordentlichen, ſowie der immenſen außerordent

lichen Laſten, mit denen die 32. Diviſion belegt iſt. – Herr
von dem Buſche iſ

t

nicht weniger allgemein beliebt als ge

achtet in dem Arrondiſſement, das er ſeit einem Jahre ver
waltet.“

3
. Unterpräfekt des Arrondiſſements Osnabrück und

Auditeur im Staatsrat Rodolphe Saillard.
„a)–b), er hat ſchöne Erfolge durch die weiſe Richtung

ſeines Eifers wie durch die Anmut ſeiner Formen. – c), die
ſer junge Auditeur berechtigt dauernd zu ſchönen Hoffnun
gen. Etwas mehr Feſtigkeit und Zuſammenhang in ſeinen

Maßnahmen ſind für ihn noch erforderlich.“

4
. Léon d
e Bouthillier, Auditeur und Staatsrat und

Unterpräfekt von Minden.
„a), er iſ

t

der einzige Unterpräfekt, dem e
s gelungen

iſt, die im Departement herrſchenden Vorurteile gegen die
Sparſuppen gänzlich zu überwinden. Alle Armen von Min
den wurden geſpeiſt dank ſeiner Mühewaltung und der
Wohltätigkeit, zu der e

r

ſeine Untertanen zu verpflichtet

wußte. – b) Zu dieſer Zeit war Herr de B. abweſend. In
des war er deshalb nicht weniger auf die Pflichten und die
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Ehre ſeines Arrondiſſements bedacht und übte durch ſeine
Korreſpondenz den heilſamſten Einfluß auf die Geſinnung

der Bevölkerung aus. – c), Große Dienſte hat Herr de B.
den Armen erwieſen. Alle Laſten, die der Krieg fordert,

vollziehen ſich in ſeinem Arrondiſſement mit großer Schnel
ligkeit, obgleich es dasjenige iſt, das am meiſten unter der

Anweſenheit der Trupen gelitten hat. – Herr de B. genießt
das Vertrauen, die Liebe und Achtung ſeiner Untergebenen.“

5. Unterpräfekt von Quakenbrück Eiſendecker.
„b), viel Eifer und ſchöne Reſultate. – c), hat von

allen Unterpräfekten und im allgemeinen von allen Beam
ten die meiſten Dienſte erwieſen. – e), zweifellos einer der
beſten Unterpräfekten des Reiches. In ſeinen Augen iſ

t

niemals etwas unmöglich und in der Ausführung der ihm

anvertrauten Maßnahmen beweiſt e
r

ebenſoviel Weisheit

als Feſtigkeit.“

6
. Departementsgeneraleinnehmer Albert.

„b), er hat gelobt und auch geſtellt zwei Leute mit
Pferd und Ausrüſtung für die Kavallerie und 1000 Franken
für Pferde und Equipierungsgegenſtände, hat ferner die
Aufopferung der Einwohner erfolgreich anzuregen gewußt.

– e), iſt von allen Beamten derjenige, der die meiſten per
ſönlichen Opfer gebracht hat für die Neuausrüſtung der
Kavallerie mit friſchen Pferden und für die garde d'hon
neur.“

7
. Payeur Thomas.

„b), hat als ſolcher viel Lauigkeit gezeigt. – e), der
Präfekt ſchreibt dieſe Lauigkeit nicht ſchlechtem Willen zu,

ſondern einem Mangel an jenem edlen Enthuſiasmus, den

der Umſtand ſo geeignet war hervorzurufen.“

8
. F. Chr. Thorbeck, Adjoint und interimiſtiſcher Ver

treter des Maire von Osnabrück, ſowie Mitglied des Arron
diſſementsrates daſelbſt.
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„a), hatte ſehr tätigen Anteil an dem Zuſtandekommen
der Hilfeleiſtungen im Jahre 1812. – b), hat den Geiſt ſei
ner Gemeinde vollſtändig gelenkt, die das Angebot von acht

berittenen und ausgerüſteten Leuten gemacht und verwirk
licht hat, obgleich ſi

e nur eine Bevölkerung von 9453 Seelen

zählt. – e), iſt ein Mann von größtem Verdienſt. Ruhig,
unerſchütterlich, unermüdlich und ganz ſeiner Pflicht erge

ben, würde e
r ein vollkommener Beamter ſein, wenn nicht

ſeine Billigkeitsgrundſätze ihn manchmal zögern ließen, harte
Obligationen auszuführen, nichtsdeſtoweniger iſ

t

e
r in ſei

nen Einwänden niemals halsſtarrig. – Die erſtaun
liche Tätigkeit des Herrn Thorbeck wird jeder Anforderung
gerecht. Er hat keinen zweiten Adjoint, dieſe Stelle iſt

immer frei. Die rührende Sorgfalt, die im letzten Winter
die Einwohner den verwundeten und kranken Soldaten an
gedeihen ließen, war von Herrn Th. gelenkt und zum großen

Teile ſein Werk.“

9
. Gruner, proteſtantiſcher Pfarrer zu Osnabrück und

Mitglied des dortigen Arrondiſſementsrates.
Gruner wird in ähnlicher Weiſe gelobt wie Thorbeck,

zu e
)

heißt e
s

dann noch: „iſt ein Mann mit viel Geiſt
und Gelehrſamkeit, ausgezeichneter Redner und durch ſeine
guten Eigenſchaften im öffentlichen wie im Privatleben be
kannt und empfehlenswert.“

1
0
.

Fr. C
l.

von Beverförde-Werries, Mitglied des De
partementsgeneralrats und Maire von Oſtbevern.
„a), hat eine weiſe und ſchöne Barmherzigkeit bewieſen.

Frau von B., eine Dame von großem Verdienſt, hat eine
ganz beſondere und äußerſt rührende Sorgfalt für die kran
ken Armen a

n

den Tag gelegt, indem ſi
e für paſſende Nah

rung ſorgte und ihnen die Arzneimittel beſchaffte, die ſi
e

brauchten, aber nicht aus eigenen Mitteln kaufen konnten.– b), ausgezeichneter Eifer. – c), ſehr eifrig in der Be
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zeichnung der Perſonen, die geeignet ſind, in die garde

d'honneur berufen zu werden und hat ihnen das Beiſpiel

gegeben durch den freiwilligen Eintritt ſeines zweiten Soh
nes, eines jungen Mannes, der zu ſchönen Hoffnungen be
rechtigt. – e), ohne durch große Talente oder zahlreiche Be
ziehungen begünſtigt zu ſein, iſ

t

e
r ein Beamter von emi

nenter Nützlichkeit. – Seine Familie iſt alt und angeſehen
und, hinſichtlich der Wohlhabenheit, die zweite im Departe

ment. Was die Anhänglichkeit an Kaiſer und Reich angeht,

ſo braucht Herr von B
.

keinen Konkurrenten zu fürchten.“

11. Schorcht, Maire von Wildeshauſen.
„b), obgleich wenig begütert, bot ſeine Gemeinde be

rittene und equipierte Kavalleriſten an, bevor der Präfekt

ſelbſt daran dachte, dem Gemeingeiſte den Antrieb dazu zu

geben.“

12. Ch. von Horſt, Departementalrat und Maire von
Dielingen.

„b), hat in dieſer Hinſicht eine ſehr apathiſche Haltung

zur Schau getragen und erweckt ganz den Anſchein, als

erwarte e
r

das Ereignis.) Er iſt der einzige unter den
Maires, dem der Präfekt dieſen Vorwurf machen kann, und
wenn er dieſes Zeugnis hier feſtlegt, ſo tut er es mit um

ſo größerem Bedauern, als er im übrigen Herrn v
. H
.

liebt

und achtet.“

Man ſieht, daß die „renseignements confidentiels“
von Wohlwollen und einer gewiſſen Unparteilichkeit, wenig

ſtens der Nationalität der Betreffenden gegenüber, getragen

ſind. Bei der Beurteilung v
. Horſts allerdings erſcheint

bedenklich, daß der Präfekt ſeine Vorurteilsloſigkeit beſon

ders beteuern zu müſſen glaubt. – Ein anderer Bericht iſt

vom 11. November 1812 datiert. Keverberg hält darin keinen

der Genannten des Vertrauens für unwürdig, das der

*) D. h. den Zuſammenbruch der Fremdherrſchaft.
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Kaiſer in ſi
e geſetzt hat. Beſonders hebt er die Intelligenz

und raſtloſe Tätigkeit ſeines Generalſekretärs Heuberger

rühmend hervor. Desgleichen wird Präfekturrat Struck
mann gelobt, weil er in den ſchwierigſten Augenblicken ſich

in beſonderem Maße nützlich betätigt habe bei der Beſchaf
fung von Mitteln, um den Bedürfniſſen der Truppen zur

Hilfe zu kommen, ferner der Mindener Unterpräfekt d
e

Bouthillier wegen ſeiner „faſt wunderbaren“ Erfolge und
der unverändert bewieſene Pflichteifer Saillards, des Un
terpräfekten von Osnabrück. Ueberhaupt wird Heuberger,

Keverbergs rechte Hand bei der Erledigung der Verwal
tungsgeſchäfte, des öfteren in der ehrenvollſten Weiſe ge

nannt. In einem der letzten Berichte über ihn heißt es:
„Generalſekretär Heuberger in Osnabrück hat, wenn mög

lich, ſeinen Eifer noch vermehrt ſeit meinem Rapport vom
20. Juni 1812. Er iſt ein durch rechtliche Geſinnung wie
durch ſeine Beziehungen wertvoller Mann. Das Heil der
ziviliſierten Welt ſieht e

r allein im Kaiſer. Er beſitzt die
ganze Energie eines Mannes von Ehre, große Emſigkeit

und viel Leichtigkeit in der Arbeit.“!) – Ferner gab zu ge
heimen Auskünften über Maires, Adjunkte und Munizipal

ratsmitglieder, wie erwähnt, beſonders die fünfjährig ſtatt

findende Neuernennung Anlaß. Dieſe Mitteilungen wurden

dann neben dem offiziellen Bericht ſeparat eingeſandt. Die
eingehendſten Angaben forderte Montalivet im März und
April des Jahres 1813, offenbar um zu ſehen, wie weit er

bei den obwaltenden ſchwierigen Verhältniſſen, die den Zen
tralbehörden in Paris ſelbſt mehr und mehr Beſorgnis ein
zuflößen begannen, noch auf die Beamten in den eroberten
Gegenden rechnen dürfe. Zu den oben genannten Punkten
kamen alſo ſeinem Befehle gemäß noch beſondere Mitteilun

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.

2
,

vol. II. Vertraul.
Bericht vom 31. Dezember 1812.
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gen „über die Art, in der die Beamten ihre Funktionen CT
füllen, über ihr Geſchick und den Eifer, den ſie dabei in An
wendung bringen, über das Vertrauen, das ihre Arbeit ihnen

zu verdienen ſcheint, und über den Einfluß, den ſie im De
partement gewonnen haben können.“

Sei es, daß Keverberg das Unglück der franzöſiſchen
Waffen wirklich für vorübergehend hielt, ſei es, daß er ſich

den Miniſter für die Zukunft verpflichten wollte, jedenfalls

war er bemüht, ſeinen Poſten innezuhalten, ſolange irgend
möglich, trotz mancher Aufregungen, die u. a. durch die

Malet'ſche Verſchwörung und Tſchernitſcheffs Vorſtoß ver
anlaßt waren. Geheimberichte über Beamte wurden während

der letzten Wochen ſeiner Tätigkeit als Präfekt nicht mehr
gefordert, dafür wünſchten jetzt die Miniſter des Inneren

und der Generalpolizei auf dem Laufenden gehalten zu wer
den bezüglich der Stimmung im Lande, der Stellungnahme

der Bevölkerung zu der Niederlage der franzöſiſchen Fahnen

in Rußland, der auftauchenden Gerüchte über das Vor
dringen des Feindes und etwa ausbrechender Unruhen.

Dieſe Situationsberichte ſind den umlaufenden Gerüchten

von der Lage auf den Kriegsſchauplätzen entſprechend

bald voller Hoffnung, bald atmen ſi
e unverhohlene

Aengſtlichkeit.!) In beſonders kritiſchen Augenblicken bat
der Präfekt ein über das andere Mal um Inſtruktionen,

mußte ſich aber nicht ſelten mit einem Verweis über ſeine
unangebrachte Furcht, abgeſchnitten zu werden, begnügen.

Im allgemeinen lauten die Nachrichten über die Stim
mung der Einwohner, von einigen Ausſchreitungen ab
geſehen, außerordentlich günſtig. Keverbergs Bemühun
gen, die Bewohner ſeiner Departements als ruhig und mit

*) vgl. Winter, Archiv des Präfekten v
. Keverberg. Mitt.

Bd. 31.
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der franzöſiſchen Herrſchaft durchaus zufrieden zu bezeichnen,")

ſind geradezu auffallend und, beſonders für den Herbſt des

Jahres 1813, kaum zutreffend. Am 2. November, abends
9 Uhr, verließ er Osnabrück zuſammen mit dem General

ſekretär und dem Osnabrücker Unterpräfekten und begab

ſich nach Münſter, wo der Generalpolizeikommiſſar Garnier
ſeinen letzten Rapport als Departementschef zur Weiter
beförderung an den Miniſter entgegennahm.

Bekanntlich wurde das in Frankreich übliche Syſtem

der „hohen“ oder politiſchen Polizei mit gewaltigem Beam
tenapparat und enormen Koſten– nach Brunner”) wurden
für die Polizei nächſt dem Theater die größten Summen
im ganzen Königreiche ausgeworfen – auch im Königreiche
Weſtfalen eingeführt. In den 1811 franzöſiſch gewordenen
Ländern, auch den bisher weſtfäliſchen, wurde jedoch bei der
Einrichtung der Polizei nach anderem Muſter verfahren.
Zwar unterhielt in Weſtfalen die Polizei ein weitverzweig
tes, mit Recht allgemein verhaßtes Spionageſyſtem, hatte

aber im Ernſtfalle, wie z. B. bei dem Aufſtande Dörnbergs

im April 1809, vollſtändig verſagt. So ließ denn Napoleon
die Polizei in den hanſeatiſchen Departements von Grund

aus reorganiſieren, womit gleich im März 1811 begonnen
wurde.

Zunächſt wurden Polizeibezirke geſchaffen, *) und

zwar bildete man aus den Departements Zyderſee, Maas,

Schelde, Rhein, Oberyſſel, A)ſſel, Friesland, Oſtems, Weſt

*) Bei Thimme, Die inneren Zuſtände, II. S. 613 heißt es
von Keverberg u. a.: „Uebrigens war er ein Meiſter in der
Kunſt, den in ſeinem Departement herrſchenden Geiſt als den
denkbar beſten hinzuſtellen.“

*) „König Jerome von Weſtfalen und ſeine Reſidenz“. Bei
lage zur allgemeinen Zeitung, Nr. 33.
*) Durch Beſchluß vom 25. März 1811. St.-A. O. Rep.

111III. II. E. 2.
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 12



1 78 Hömberg,

ems, Oberems, Weſer und Schelde das erſte Arrondiſſement

der Generalpolizei. Die Departements der unteren Cha
rente, der oberen Vienne, der Creuſe und des Allier ſollten

zum zweiten gehören. Miniſter der Generalpolizei in Paris
war der Herzog von Rovigo, mit der Verwaltung des erſten

Arrondiſſements wurde Staatsrat Graf Réal beauftragt.

Zum Generalpolizeikommiſſar der Departements der Ober
ems, der Weſer- und Elbmündungen wurde D'Aubignosc er
nannt, der 1813 an die Spitze der Polizeidirektion zu Osna
brück trat, zum Generalkommiſſar für das Oberems-Departe

ment der frühere weſtfäliſche Generalpolizeikommiſſar

Schulze. Polizeikommiſſariate wurden errichtet in Kux
hafen, Geſtendorf, Travemünde, Oldenburg, Varel und
Lauenburg. Die Maires wurden mit dem Polizeidienſte in
ihren Bezirken und Amtsſtädten betraut und angewieſen, die

Kommiſſare ſoviel als möglich zu unterſtützen. Ein weiterer
Beſchluß vom gleichen Tage teilte die zum Reſſort des Poli
zeiminiſters gehörigen Beamten in vier Klaſſen, nämlich
Polizeidirektoren, Generalkommiſſare, Spezialkommiſſare

und einzelnen Städten zugeteilte beſondere Polizeikommiſ
ſare. Anwärter für den Spezialkommiſſarpoſten mußten 25

Jahre alt ſein und ein Einkommen von 2000 Franken oder
eine anderweitige Rente in entſprechender Höhe nachweiſen

können. Die Generalkommiſſare mußten Spezialkommiſſar

geweſen ſein, ebenſo konnten nur aus der Klaſſe der erſteren

die Direktoren hervorgehen. Es wurden fünf Generalpolizei

direktionen eingerichtet, je eine für die Departements jen

ſeits der Alpen, für das Großherzogtum Toskana, für das
Gouvernement Rom, für das Gouvernement Holland und

für die hanſeatiſchen Departements. Jeder ſtand ein Etat

von 50 000 Franken zur Verfügung, 25 000 als Gehalt des
Direktors, 15 000 für Büro- und Reiſekoſten und 10 000
Franken für geheime Ausgaben. Dieſe Summe wurde zur
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Hälfte vom Staate auf das Budget des Polizeiminiſters
übernommen, zur Hälfte von der Stadt bezahlt, die den
Amtsſitz des Direktors bildete. Dieſe hatte auch für Woh
nung und Einrichtung der Amtsräume der genannten Be
amten zu ſorgen. Der Amtsbereich des Polizeidirektors
erſtreckte ſich über ſämtliche Departements im Bezirk des
Gouvernements, dem er angegliedert war. Sein Haupt

augenmerk ſollte er zu richten haben auf die politiſche Ge
finnung der Einwohner, auf Handel und Konſkription, den
Dienſt der Zollämter, auf Küſten und Grenzen, Verbin
dungen mit dem Auslande, Subſiſtenzmittel, Buchhandel,

Unterrichtsweſen, öffentliche und Religionsgeſellſchaften und
überhaupt in Anlehnung an die Inſtruktionen des Polizei
miniſters auf alle Teile des Staats- und Verwaltungsdien

ſtes. Er hatte ferner auf die Feſtnahme der Fahnenflüch
tigen zu Lande und zu Waſſer zu achten und die Päſſe der

Fremden zu prüfen. Er ſollte im Einverſtändnis handeln
mit den Präfekten und Maires, den Staatsanwälten, ſowie
den Oberſten und Kapitänen der Gendarmerie. Die im
Gouvernement bedienſteten Kommiſſare der erwähnten drei

Klaſſen waren ihm untergeordnet. Ueber ſeine Amtsfüh
rung forderte der Polizeiminiſter durch täglichen Geheim
bericht Rechenſchaft. Die Commissaires généraux zerfie
len in drei Gehaltsklaſſen, von denen die erſte 15 000 Fran
ken Gehalt und 10 000 Franken für Bürokoſten und ſonſtige

Ausgaben, die zweite 10 000 und 8000, die dritte 8000 und

5000 Franken bezog. Auch dieſe Gelder wurden vom Staate

und der betreffenden Amtsſtadt gemeinſam aufgebracht. Das
Gehalt der Spezialkommiſſare betrug 3000 Franken, außer
dem erhielten ſi

e

dieſelbe Summe zur Beſtreitung von Un
koſten jeder Art. Dieſe 6000 Franken zahlte die Stadt, in

der der Beamte ſeinen Sitz hatte, im Unvermögensfalle die

Staatskaſſe. Im Gegenſatz dazu waren die Sonderkommiſ
12
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ſariate nicht an ein und dieſelbe Stadt gebunden, ſondern
konnten je nach Gutdünken des Miniſters den Schauplatz

ihrer Tätigkeit wechſeln. Nur für Wohnung und Amts
räume hatten die betreffenden Städte zu ſorgen. Die
Spezialkommiſſare konnten Verhaftungen nur mit Geneh
migung des Generalkommiſſars vornehmen laſſen, außer

wenn der Uebeltäter in flagranti ertappt wurde. Dieſem
Vorgeſetzten hatten ſi

e
auch über jede ihrer Handlungen

Rechenſchaft abzulegen. In außerordentlichen Fällen jedoch
konnten ſi

e

ſich direkt an den Polizeiminiſter wenden. Ge
neral- wie Spezialkommiſſare hatten den Präfekten ihres

Arrondiſſements über die ſein Departement angehenden

Vorgänge auf dem Laufenden zu halten, ſofern dieſe im

Intereſſe des Dienſtes lagen. Ihre Ueberwachung erſtreckte
ſich über die nämlichen Punkte wie die der Polizeidirektoren,

doch wurden ihnen auch beſondere Dienſtzweige zugewieſen.

So ſtand unter dem Vliſſinger Generalkommiſſar ein Spe

zialkommiſſar in Terweere „pour la surveillance des
smogglers“. Um die Berichte an den Miniſter in der ge

wünſchten Ausführlichkeit zu liefern, ließen ſich die Polizei
direktoren wöchentlich von den Generalkommiſſaren, dieſe

wiederum von den untergeordneten Kommiſſaren, Maires

uſw. eingehend berichten. Von dem Beſtreben der franzöſi
ſchen Polizeibehörde, ſich auch von den ſcheinbar bedeutungs

loſeſten Vorgängen und Zuſtänden zu unterrichten, gibt u. a.

ein Schreiben !) Kenntnis, das der Generalpolizeikommiſſar

im Oberems-Departement, Schulze, an den Maire von Laer

richtete. In dieſem wünſcht e
r jeden Sonnabend Nachricht

über Ankunft und Abreiſe der Fremden, Zuſtand der Ge
fängniſſe, Anzahl der Gefangenen, Neuigkeiten des Ortes,

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II. E. 2. Datiert vom 21. Ja
nuar 1812.



Verwaltungseinrichtungen in franz.Zeit im Osnabrückiſchen. 181

Ein- und Ausfuhr, Vorrat an Lebensmitteln, Perſonalſta
tiſtik, Gemeingeiſt oder öffentliche Stimmung, Konſkription,
Konterbande, Lotterie und Hazardſpiel, über Verbrechen

aller Art, Ereigniſſe und Vorfälle, Urteile des Tribunals,

Zuſtand der Hoſpitäler, der Erziehungshäuſer, der Manu
fakturen und Fabriken, über den Handel im allgemeinen,

Zuſtand der Wege, Dienſt der Gendarmerie, Gottesdienſt,

Geſinnung der Prieſter, Seminarien oder öffentliche Schu
len, endlich über die Bettelei. Außerdem ſollten in den

Bericht genau alle Begebenheiten privater und öffentlicher
Natur, ob wahr oder falſch, eingetragen werden.
Mit der Organiſation der Gendarmerie in den drei

neuen Departements wurde im Januar 1811 durch die Er
richtung der 34. Gendarmerielegion begonnen. Bis zum
1. Mai blieb auf kaiſerlichen Befehl die franzöſiſche Gendar
merie in den an Frankreich gekommenen Ländern zur Auf
rechterhaltung der Ordnung. Für die Zukunft wurde na
turgemäß Wert darauf gelegt, einheimiſche, durch ihre Kennt
nis des Landes und ſeiner Gebräuche beſonders brauchbare
Leute in Dienſt zu ſtellen. Im Mai desſelben Jahres mel
deten ſich für die 34. Gendarmerielegion 22 Bewerber, *) die
größtenteils als Soldaten oder als Beamte der Polizei und
der Kontribution in preußiſchen, hannoverſchen oder weſt
fäliſchen Dienſten geſtanden hatten. 7 Bewerber ſtamm

ten aus Minden, 2 aus Lübeck, die übrigen aus Melle, Nien
berge, Oythe, Nutteln, Eitzendorff uſw. Als des mündlichen
und ſchriftlichen Gebrauches der deutſchen Sprache mächtig

ſind 15 verzeichnet. Bei der Verteilung der Brigaden – die
Brigade umfaßte 1 Brigadier und 3 Gendarmen – hielt
man im ganzen an der Verfügung Siméons vom 19. Auguſt

1808*) feſt, derzufolge jeder Arrondiſſementshauptort eine

) St.-A. O. Rep. 111III. I. 5.
*) St.-A. O. Rep. 111III. A. 11.
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Brigade, die Departementshauptſtadt 1 Offizier, 1 maréchal
des logis, 1 Brigadier und 6 Gendarmen erhalten ſollte.
Die Bezeichnung und Inſtandſetzung von öffentlichen oder
auch privaten Gebäuden für die Unterkunft der Gendar
merie war Sache des Präfekten. Jedem Gendarmen mußte

mindeſtens 1 Zimmer, dem Brigadier ein heizbares Zimmer

zur Verfügung geſtellt werden, dem maréchal des logis

ſtanden zwei Zimmer zu, den Offizieren ihrem Range ent
ſprechende Wohnungen nebſt guten und ausreichenden Stal
lungen. Die Gendarmerie-Kompagnie im Oberems -De
partement beſtand im April 1811 aus 1 Kapitän, 3 Leut
nants, 1 Quartiermeiſter, 3maréchaux des logis, 9 Briga
diers und 50 Gendarmen, im ganzen 67 Mann mit 68 Pfer
den. Der Kapitän und Befehlshaber der Kompagnie wohnte

in Münſter. Die erſte Brigade lag in Lengerich in Garni
ſon, die zweite in Hopſten, die dritte in Lingen. Die Gen

darmen hatten für Aufrechterhaltung der Ordnung zu ſor
gen, Gefangenentransporte und, in Ermangelung von Mili
tär, in unruhigen Tagen auch Reiſende und Wagen zu be
gleiten. – Unabhängig von der Gendarmerie wurde eine De
partementalkompagnie von 50 Mann errichtet, die dem Prä
fekten unterſtand und den Schutz der Hauptſtadt bildete,

ferner eine Veteranenkompagnie zu Herford. In Minden
bildete Unterpräfekt von Bouthillier mit Zuſtimmung des
Präfekten im März 1812 eine garde bourgeoise nocturne.

An den Patrouillendienſten dieſer Wache mußte jeder Ein
wohner Mindens im Alter von 18 bis 50 Jahren ſich be
teiligen.) Zu Anfang des Jahres 1813 bildeten ſich dann
auf Drängen des Präfekten in allen Kommunen Bürger

wehren, compagnies bourgeoises oder gardes nationa
les genannt, mit denen die Gendarmerie Hand in Hand

) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 3.
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vorgehen ſollte. Doch wurde verſchiedentlich von Maires

über Achtungsverletzung durch Gendarmen geklagt, die zu
ſelbſtändig vorgingen und ſich wenig um die Zivilbehörden

kümmerten. Bei der Bildung der Bürgerwehren durften
die Maires nur ſolche Bürger zulaſſen, deren Führung, ge

ſellſchaftliche Stellung und Anhänglichkeit an die Regierung

nichts zu wünſchen übrig ließen. Jede Stellvertretung war
ausgeſchloſſen. In der Tat fanden ſich vielerorts angeſehene
Bürger zu Bürgerwehren zuſammen, doch regten ſich beim
Präfekten von Keverberg ſchon ſehr bald Zweifel an ihrer
„persévérance“, wie er an den Miniſter der Generalpolizei

ſchreibt.

An Gefängniſſen hatte in Gemäßheit der Beſtimmung

des weſtfäliſchen Juſtizminiſters vom 4. Juli 1808!) jedes
Departement wenigſtens vier aufzuweiſen, ein Unter
ſuchungsgefängnis (maison de justice) am Orte des Tri
bunals, ein Gefängnis (m. de détention), in das die Ge
fangenen zur Abbüßung ihrer Strafe überführt wurden,

eine Beſſerungsanſtalt (m. de correction) für Sträflinge

unter 16 Jahren und ein Zuchthaus (m. de réclusion) für

Frauen und Mädchen, die mit dieſer Strafe belegt waren.
Wenn möglich, konnten dieſe vier Strafanſtalten bei ent
ſprechender gegenſeitiger Abgeſchloſſenheit in einem Ge
bäude vereinigt werden. So erwies ſich das Gefängnis in
Herford als geräumig genug, alle Arten von Sträflingen,

mit Ausnahme der Unterſuchungsgefangenen, aufzunehmen,

und der Juſtizminiſter ermächtigte den Präfekten zur Vor
nahme dieſer Vereinigung. Jeder Diſtriktshauptort mußte
ein Gefängnis (maison d'arrét) zur Aufnahme ſolcher Ge
fangenen beſitzen, deren Einlieferung durch Haftbefehl ver
anlaßt war und deren Prozeß durch den Diſtriktsrichter

!) St.-A. O. Rep. 111II. A, 11.
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eingeleitet wurde. Für die Friedensgerichte genügte ein
Sicherheitsgewahrſam (dépôt de süreté), der Unter
ſuchungsgefangene nicht länger als 24 Stunden und nie in
größerer Anzahl aufnahm. Sonſt wurden hier nur Indi
viduen inhaftiert, die wegen einfachen Polizeivergehens zu
einigen Tagen Gefängnis verurteilt waren, ſowie Unter
ſuchungsgefangene, die nach den Gefängniſſen der Diſtrikts
tribunale transportiert wurden. Für dieſen Zweck geeignete
Lokale wies der Unterpräfekt in jedem Kanton an. Die
Ausgaben für ſämtliche Gefängniſſe trug die Staatskaſſe,

Miete und Ueberwachungskoſten jedoch fielen den Gemeinden

zur Laſt. Doch brauchten in den Arreſthäuſern nur Ge
fangene beköſtigt zu werden, die für ihren eigenen Unter
halt nicht aufkommen konnten. Auch wurde, um die Staats
kaſſe zu entlaſten, den Sträflingen eine ihren Fähigkeiten

entſprechende Beſchäftigung zugewieſen. Mit der Verwal
tung der Gefängniſſe im Departement war ein Verwal
tungsrat betraut. Im Februar 1812 wurden für das Ober
ems-Departement vorgeſchlagen der Maire H. D. Stüve,

Staatsanwalt Cortumel, Präfekturrat von dem Buſche, Tri
bunalrichter von Reichmeiſter, Arzt Ehmbſen, der katholiſche

Pfarrer Pieper und der proteſtantiſche Pfarrer Gruner.)
Ueber jede neue Maßnahme, die die Gefängniſſe betraf,

wünſchte der Juſtizminiſter vom Präfekten benachrichtigt zu
werden.

Zur Regelung des Gerichtsweſens im Königreich Weſt

falen beſtimmte*) Napoleon u. a
.,

jeder Kanton ſolle ein
Friedensgericht, jeder Diſtrikt ein Ziviltribunal, jedes De
partement einen Kriminalgerichtshof beſitzen. Zuſtändig für

das Königreich waren als oberſte Inſtanz ein Appellations

) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. 15.

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.
1
.

Geſetz vom 18. Auguſt 1807.
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und ein Kaſſationshof, maßgebend – ſeit dem 1. Januar
1808 –der Code Napoleon als bürgerliches Geſetzbuch. Am
27. Januar 1808 ernannte Jerome die Gerichtsbehörden für
das Weſerdepartement. Nach der Einführung in ihre Reſi
denzorte durch die Präfekten bezw. Unterpräfekten ſollten

ſie am 1. März ihre Tätigkeit aufnehmen. Zum Kriminal
gerichtshof, der in den meiſten Departements an den Haupt

orten, im Weſerdepartement zu Herford ſeinen Sitz hatte,

gehörten Gerichtsdirektor Buſſe in Paderborn als Präſident,

Gerichtsdirektor von Rappard in Mühlhauſen und Juſtiz
bürgermeiſter Consbrück zu Herford als Richter, ſowie der
ehemalige Fiskalrat Dorfmüller in Osnabrück als General

ſtaatsanwalt. An der Spitze des Tribunals erſter Inſtanz
zu Osnabrück ſtand von Bar, Mitglied der Juſtizkanzlei in
Osnabrück, zu Richtern waren ernannt die Mitglieder der

Osnabrücker Juſtizkanzlei Dieckhoff und Vezin, der Fiskal
fachwalter von Lengerke zu Osnabrück, Regierungsrat von
Hartmann, Mitglied der Regierung zu Paderborn, und der
Osnabrücker Stadtrichter Stüve, zum königlichen Staats
anwalt der Syndikus der Provinzialſtände von Lengerke.

An der Spitze der ebenfalls fünf Richter und den könig

lichen Staatsanwalt zählenden Tribunale in Minden, Biele
feld und Rinteln ſtanden Baron von Arnim, Präſident der
régence in Minden, Brune, Amtmann in Halle bei Biele
feld, und von Motz, Präſident der régence Rinteln. Das

Gehalt des Tribunalspräſidenten betrug 5000, das der Rich
ter 3500 bezw. 2500, des königlichen Prokurators 4000 Fran
ken.!) Zur Handhabung der niederen Gerichtsbarkeit in
den einzelnen Kantonen ordnete Napoleon Friedensgerichte

an. Die Friedensrichter, in der Regel Perſonen, die als

St.-A. O. Rep. 111II. A. 12. Etat der Gehälter des
Tribunals im Diſtrikt Bielefeld für 1810.
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beſonders einflußreich in ihren Kantonen galten, wurden

auf 4 Jahre gewählt und waren, wenn ſi
e vom Departe

mentswahlkollegium als Kandidaten aufgeſtellt waren, ſo
fort wiederwählbar. Sie mußten im Hauptorte des Kan
tons anſäſſig ſein, wenn nicht ſehr gewichtige Gründe da
gegen ſprachen und ſich Uebelſtände für die ihrer Gerichts
barkeit Unterworfenen herausſtellten. Niemals aber durf
ten ſi

e außerhalb des Kantons Wohnung nehmen. Die Kan
didatenliſte für den Friedensrichterpoſten wurde mit dem

Verzeichnis der Kandidaten für den Departementsrat uſw.
nach erfolgter vertraulicher Mitteilung über die einzelnen
dem Könige vorgelegt, der dann % der in Frage ſtehenden
Stellen mit den begütertſten Kaufleuten, je 3/

6

mit Gelehr

ten bezw. beſonders verdienten Bürgern beſetzte. Der er
wähnte Gehaltsetat für Tribunal und Friedensgerichte im

Diſtrikt Bielefeld ſieht Friedensrichter vor in Bielefeld, Her
ford, Enger, Schildeſche, Versmold, Brackwede, Bünde,

Vlotho, Werther, Halle und Heepen mit einem Jahresgehalt

von 1600 Franken. Von der Abſicht des Königs, auch das

Notariat auf der Baſis des code civil zu reorganiſieren,

gibt ein Schreiben!) Siméons a
n

den Präfekten Nachricht,

in dem e
r um ein Verzeichnis der im Departement vorhan

denen Notare erſucht, ferner um Auskünfte über diejenigen,

die der Präfekt beizubehalten empfiehlt, ſowie um Vorſchläge

über die in jedem Kanton nötige Anjahl und über die als
Notariatsſitze in Frage kommenden Gemeinden. Ein Dekret

vom 17. Februar 1809 ſetzte dann die Verwalter der frei
willigen Gerichtsbarkeit ein und zwar, der Größe ihres

Amtsbezirkes entſprechend, als Notare erſter und zweiter

Klaſſe.*)

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.

1
1
.

Juſtizminiſter a
n

den

Weſerpräfekten. 23. Mai 1808.

*) Göcke, Das Königreich Weſtfalen. S
.

100.
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Mit der Organiſation von Kriegsgerichten befaßte ſich
gegen Anfang des Jahres 1808 ein königliches Dekret,")

deſſen Strenge ſich hauptſächlich gegen die das Land be
unruhigenden Räuberbanden, Straßenräubereien und be
waffneten Zuſammenrottungen richtete. Demnach ſollten

bewaffnete Abteilungen unverzüglich die Verfolgung der

Straßenräuber an allen Orten aufnehmen, wo ſi
e

ſich be
merkbar gemacht hatten. Auf friſcher Tat ertappte Uebel
täter wurden vor eine Militärkommiſſion geſtellt, die am
Hauptorte der zuſtändigen Militärdiviſion errichtet war.
Dieſe Komrmiſſion wurde durch den Diviſionskommandanten

ernannt und tagte unter dem Vorſitze des rangälteſten Ge
nerals oder Offiziers. Sie beſtand aus 4 Offizieren ver
ſchiedenen Grades und einem Berichterſtatter. Waren die
Angeklagten der Teilnahme an bewaffneten Zuſammen
rottungen überwieſen, ſo wurden ſi

e

ohne Aufſchub abgeur

teilt und auf der Stelle erſchoſſen. Einzeln oder auf An
zeige hin verhaftete Individuen wurden zwar ebenfalls dem
Kriegsgerichte übergeben, hatten aber auf eine Reviſion
Anſpruch, die vom Diviſionsgeneral und den vier nicht zur

Militärkommiſſion gehörenden rangälteſten Offizieren vor
genommen wurde. Das Endurteil des Reviſionsgerichtes

mußte innerhalb acht Tagen gefällt und binnen 24 Stunden
vollzogen werden. Perſonen, die einen der Teilnahme an

bewaffneten Zuſammenkünften überführten Verbrecher feſt
nahmen, erhielten dafür die Summe von 100 Franken. Eine
Verhaftung, die durch Angabe des Zufluchtsortes erfolgt

war, brachte dem Denunzianten eine Belohnung von 5
0

Franken ein. Wer durch Hülfeleiſtung oder Unterkunfts
gewährung Straßenräubereien Vorſchub leiſtete, wurde von

den ordentlichen Gerichtshöfen zu Gefängnisſtrafe verur

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. K
.
2
. Dekret vom 3
. Februar 1808.
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teilt, ſelbſt die Todesſtrafe konnte verhängt werden, wenn

der Delinquent der Verhehlung von Räubern oder Waffen
vorräten überführt war. – Solche die Allgemeinheit an
gehende Dekrete und Verordnungen wurden in beiden
Sprachen gedruckt und durch Anſchlag oder auch durch Ver
leſung von den Kanzeln zur Kenntnis des Publikums ge

bracht.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Konſtitution am
1. Januar 1808 war, wie wir ſahen, nebſt den Privilegien

aller Art auch die Leibeigenſchaft aufgehoben. Doch beſtan
den vorläufig die Abgaben an Getreide, Fuhr- und ſonſtigen
Leiſtungen noch ſo lange zu Recht, als es an einer könig

lichen Entſcheidung über die nähere Definition des Begriffes

servage fehlte.!)*) Grundbeſitzer, denen ſolche Abgaben

und Leiſtungen zukamen, konnten dieſe alſo wie bisher ein
treiben. Ueber die Berechtigung ihrer Anſprüche hatten

nur die Tribunale zu befinden. In ähnlicher Weiſe be
ſtimmte *) der Präfekt bezüglich des Bauerrichteramtes. Der

Kolon Beckmann zu Schwaſtrup im Kanton Oſterkappeln

nämlich war von der dortigen Mairie mit einer Geldſtrafe

von 3 Talern belegt worden, weil er als zeitiger Bauer
richter eine Fuhre nach Hunteburg zur Beſichtigung der

Leiche eines dort ertrunkenen Kindes zu ſpät beſtellt hatte.

Auf ſeine Bitte um Straferlaß und obrigkeitliche Entſchei
dung, ob die Bauerrichter die früher mit dieſem Amte ver

*) St.-A. O. Rep. 111 II. A. 11. Der Juſtizminiſter a
n

den Intendanten des erſten Gouvernements der eroberten Län
der Fririon. 13. Januar 1808.

*) Aehnlich im Großherzogtum Berg und Herzogtum Aren
berg. Vgl. darüber Knops, Aufhebung der Leibeigenſchaft im
nördlichen Münſterlande. Münſterſche Beiträge, hrsg. von A

.

Meiſter, N
.

F. Heft IX.

*) St.-A. O
.

Rep. 111 II
. C
.

2
. Am 4
. November 1808.
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bundenen Pflichten auch weiterhin auszuüben hätten, teilte

der Präfekt mit, daß die Geſchäfte des Bauerrichters nach

wie vor die perſönlichen Dienſtleiſtungen erforderten und

unter den Beſitzern auch der früher exempt geweſenen Höfe

im Bezirke einer Bauerſchaft zu wechſeln hätten. Die Go
grafendienſte wurden durch Entſcheidung!) der königlichen

Generaldirektion laut Artikel 3 des Dekretes vom 27. Juli
1809 für aufgehoben erklärt. Bezüglich der Berechtigung

der den Vollerben obliegenden jährlichen Abgaben von 5

Hocken oder 20 Garben Roggen an den zeitigen Vogt, welche

unter der weſtfäliſchen Regierung nach Aufhebung dieſer

Beamten an die Gemeindekaſſen übergingen, herrſchte noch

im Jahre 1812 Unklarheit. So weigerten ſich im September
die Grundbeſitzer der Mairie Neuenkirchen, dieſe Abgaben

weiter zu leiſten. Nun beſtand der Munizipalrat, dem der
Unterpräfekt die Frage zur Entſcheidung vorlegte, zu je

einem Drittel aus Inſaſſen der ſelbſt beſonders beteiligten

Gemeinden Neuenkirchen, Ueffeln und Merzen. Von dieſen

rieten die erſteren, größtenteils Bauern, die zur Abgabe

jener Vogtshocken ſelbſt verpflichtet waren, von einem Pro
zeß gegen die Weigerhaften ab, weil letztere nach ihrer Mei
nung im Wege des Gerichts gewinnen würden. Die Ueffel
ner Gemeinderäte ſtimmten in demſelben Sinne wie die
Merzener. Auch ihnen erſchien ſchon deshalb ein Prozeß

nicht ratſam, weil ſie befürchteten, e
s

möchte erwieſen wer
den, daß die Hocken ſich urſprünglich auf eine freiwillige

Zulage für den zeitigen Vogt zur Erleichterung des Trans
portes der Steuern gründeten. *)

Es iſt unbeſtritten, daß die Fremdherrſchaft gerade auf
dem reformbedürftigen Gebiete des Gerichtsweſens äußerſt

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. D
.

19.

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. B. 2
,

8
.
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wertvolle Aenderungen und Neuerungen herbeiführte, doch
gelangte die Gerichtsorganiſation in den eroberten Ländern,

wie ſo manches andere, nicht zur eigentlichen Durchführung.

Mit mehr Entſchiedenheit wurde leider ein anderer Zweig,
man darf wohl ſagen, die Hauptaufgabe der franzöſiſchen
Verwaltung, durchgeführt, die darin beſtand, die durch die

endloſen Kriege nötig gewordenen Mittel in Geſtalt von
Steuern jeder Art und Requiſitionen beizutreiben. Waren
auch die hierbei angewandten Mittel oft nichts weniger als
einwandfrei, ſo erreichten ſi

e
doch ihren Zweck.

Um zunächſt den Ertrag aus der Grundſteuer zu erhöhen,

legte eine Verfügung!) Jeromes dieſe Steuer auch auf bis da
hin von Abgaben befreite Grundgüter, ſogar auf die Domänen

und ſonſtigen Beſitzungen der weſtfäliſchen Krone um. Man
beſteuerte die Grundbeſitzer vorläufig mit einem Achtel des
Einkommens, ſtellte ihnen jedoch frei, an der Grundſteuer

auch Gläubiger teilnehmen zu laſſen, die Geld auf ihren

Ländereien ſtehen hatten, oder ſolche, die ſich im Genuſſe

von Leibgedingen, ſogenannten Lehn-Hämmen, befanden.

Zur Verteilung der Grundſteuer bildete jeder Diſtrikt eine

beſondere Kommiſſion von ſechs Mitgliedern, von denen eins
dem Klerus, zwei dem Adel und drei dem Nährſtande an
gehörten. Die drei letzteren durften weder dem Adel ange

hörig noch privilegiert, alle mußten im Beſitz von Grund
eigentum und in dem betreffenden Bezirk anſäſſig ſein. Die
Veranlagungskommiſſion tagte unter dem Vorſitze des zu
ſtändigen Unterpräfekten. Die von der Grundſteuer be
troffenen Bewohner hatten innerhalb vierzehn Tagen nach

der durch Anſchlag erfolgten Bekanntmachung perſönlich oder

durch ihre Verwalter und Bevollmächtigten eine genaue Er
klärung über Beſchaffenheit und Ausdehnung ihrer Beſitzun

!) St.-A. O. Rep. 111II. A. 11. Vom 8
. Januar 1808.
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gen bei der Kommiſſion abzugeben. Dieſe prüfte alsdann

die vorliegenden Erklärungen, ſtellte auf Grund ihrer loka
len Kenntnis neue auf, wo keine gemacht waren, und er
gänzte unvollſtändige. Steuerzahler, die mit ihrer Erklä
rung im Rückſtande waren, ſi

e gefälſcht oder verweigert

hatten, wurden auf amtlichem Wege abgeſchätzt und die ihnen

zuſtehenden Steuerbeträge vom Finanzminiſter kurzer Hand

auf das Doppelte erhöht. War ein Kataſter am Platze, ſo

hatte die Kommiſſion die von dieſem vorgelegte Steuer
erklärung mit der des Grundeigentümers zu vergleichen und
derjenigen, welche die größte Ausdehnung an Grundbeſitz
bot, den Vorzug zu geben. Die ſo gewonnenen Steuerrollen
wurden vom Unterpräfekten beſtätigt, für exekutoriſcher
klärt und in zweiter Ausfertigung zu den Präfekturakten

überwieſen. Beſchwerden gingen an den Präfekturrat, ſpä

ter an den Generalrat, der ſich zu ihrer Erledigung mit den

Arrondiſſementsräten in Verbindung ſetzte. Alle Steuern
waren am 1

. Januar jeden Jahres fällig, rückſtändige bis
ſpäteſtens zum 5

. April beizubringen. An dieſem Tage legte

der Einnehmer dem Maire eine Liſte der ſäumigen Steuer

zahler vor, deren jährliche Steuerquote, ſe
i

e
s an Grund-,

Perſonal- oder Mobiliarſteuer, 120 Franken oder darüber
betrug. Dieſes Verzeichnis ging durch die Hände des Un
terpräfekten a

n

den Präfekten, der dann die weiteren Maß
nahmen nach den ihm erteilten Inſtruktionen anordnete. Im
Weſerdepartement floſſen die direkten Steuern in die De
partementskaſſe zu Osnabrück, die in der Hauptſtadt drei
Beamte, den Steuerdirektor von Madai, ſeit Dezember 1810

Steltzer, einen Inſpektor zweiter (v
.

Brack) und einen Kon

!) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.

19. Auszug aus dem Ge
neral-Beſoldungsetat für die bei den Departementsdirektionen

der direkten Steuern angeſtellten Officianten während des Jah
res 1809.
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trolleur erſter Klaſſe (Buch) beſchäftigte. Den Diſtrikten
Minden, Bielefeld und Rinteln war je ein Kontrolleur
erſter, Minden außerdem ein ſolcher zweiter Klaſſe zugeteilt.

Die für die indirekten Steuern) beſtimmte Generaldiſtrikts
kaſſe *) hatte ihren Sitz ebenfalls in Osnabrück. An Be
amten zählte ſi

e
einen Steuerdirektor (Runde), einen In

ſpektor zweiter Klaſſe (Sprenger) und einen Diſtriktskon
trolleur erſter Klaſſe (v. Appel), ferner einen Rechnungs

bürochef mit zwei Beglaubigern und für jeden Diſtrikt einen
weiteren Kontrolleur. Die Steuerdirektoren bezogen ein
Gehalt von 5000 Franken, dazu Büro- und Reiſekoſten in

der Höhe von 3000 Franken, die Inſpektoren zweiter Klaſſe

ein Gehalt von 3000, die Kontrolleure der erſten 2500, die

der zweiten Klaſſe 2000 Franken. Die Verteilung der direkten
Steuern unter die Arrondiſſements nahm der Generalrat
vor, der auch die Höhe des zur Deckung der Departements

ausgaben erforderlichen Zuſchlagspfennigs feſtſetzte. Von

dieſer Tätigkeit legte e
r

dem Miniſter des Inneren im

erſten Teile des Sitzungsprotokolles ausführlichen Bericht

ab. Die Verteilung der Perſonal- und Mobiliarſteuer für
das Jahr 1813*) war folgende: für Osnabrück 108 500, für
Minden 89200, Quakenbrück 79900, Lingen 67 600, im
ganzen 345 200 Franken. An Grundſteuer für dasſelbe

Jahr *) ſollte Osnabrück 795800, Minden 639700, Qua
kenbrück 595 500 und Lingen 480230 Franken, das Ober
ems-Departement alſo 2511 230 Franken aufbringen. Bei

der angenommenen Einwohnerzahl des Departements von

420 291 Köpfen entfiel ſomit auf den einzelnen eine Grund

*) Zu dieſen gehörten Konſumtionsſteuer, Salzregal, Zölle,
Stempelgefälle, Chauſſee- und Wegegelder.

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A. 18.

*) St.-A. O. Rep. 111III, II. B. 2, 6.
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ſteuer von 5,97 Franken. In einem Sitzungsprotokoll!)
des Generalrats heißt es u. a.: „Es gibt keine Gemeinde,

in der nicht die Grundſteuer fünf Sechstel der Revenü ab
ſorbiert.“ Nach Thimme*) gab es viele Grundbeſitzer, de

ren Steuer den Geſamtertrag ihres Beſitztums überſtieg.

Da bei dieſer Steuerverteilung völlige Bodengleichheit für
das ganze Kaiſerreich zu Grunde gelegt war, wagte der

Generalrat des Oberems-Departements in der erwähnten

Sitzung den Finanzminiſter darauf aufmerkſam zu machen,

daß der fruchtbare Boden Frankreichs mindeſtens zu ſieben

Achteln nutzbar, während das Departement der Oberems
weniger von der Natur begünſtigt ſe

i

und zur Hälfte aus
Oedland, Heide und Sumpf beſtehe. Unter den früheren
Herrſchern habe die Steuer weniger als die Hälfte der jetzi

gen betragen, und ſo möge, um zu einer gerechteren Ab
ſchätzung zu gelangen, der Präfekt durch die Maires des
Departements ſich nach Kommunen genaue Auszüge über

die Größe der kultivierten und der unkultivierten Lände

reien vorlegen laſſen. Das beigefügte Gutachten des Prä
fekten von Keverberg unterſtützte dieſe Bitte und ſchlug vor,

das Departement wenigſtens mit dem der Lippe auf gleiche

Stufe zu ſtellen und ſeine Grundſteuer auf 1 662 090 Fran
ken zu ermäßigen. – Zu den verſchiedenen Steuern kamen
die dank dem Pflichteifer des Präfekten von den Gemein
den dargebotenen „freiwilligen“ Geſchenke. Im Januar des
Jahres 1813 ſchrieb der franzöſiſche Miniſter des Inneren

ziemlich unverblümt a
n Keverberg”) e
r

werde im Moni
teur geleſen haben, daß ganz Frankreich wetteifere, dem

) St.-A. O. Rep. 111III, II. B. 2, 6. Protokoll vom 12. Mai
1813.

*) Die inneren Zuſtände. Bd. II. S. 641.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.

2
. Schreiben vom 2
8
.

Januar.
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 13
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Kaiſer die erlittenen Verluſte zu erſetzen. Paris ſelbſt habe
ein gutes Beiſpiel gegeben durch das Angebot von 500 voll
ſtändig equipierten Reitern. Seine Abſicht ſe

i

e
s nun nicht,

betonte der Miniſter, daß Keverberg Angebote provoziere,

e
r

ſolle vielmehr den gutwilligen Gemeinden nach Möglich

keit freie Hand laſſen. !) Würden jedoch Geſchenke ange
boten, ſo ſolle der Präfekt ſi

e

nicht ausſchlagen, der

Kaiſer würde ſi
e mit Vergnügen entgegennehmen. Dann

aber läßt Montalivet der Einfachheit halber gleich ſchon Be
ſtimmungen über Verteilung uſw., auch das Minimum der

etwa einlaufenden Angebote folgen. – Streng wurde auf
die Entrichtung der Zölle”) und ſonſtigen derartigen Ab
gaben geachtet und jede Befreiung vermieden. Im Jahre
1808 beiſpielsweiſe weigerte ſich das in Osnabrück in Garni
ſon liegende 1

. Chevaulegerregiment, die üblichen droits de
barrière zu zahlen, erhielt jedoch vom Finanzminiſter von

Bülow den bündigen Beſcheid, daß auch Militär nur dann
die Schlagbäume frei paſſieren könne, wenn dies in un
mittelbarer Ausübung des Dienſtes geſchehe. ”)

Eine Art von Steuern im weiteren Sinne bildeten die
ſogenannten Requiſitionen, die, wie wir ſehen werden, den
enormen Steuerforderungen a

n Umfang wenig nachgaben.

Unter Requiſitionen verſtand man zunächſt Lieferungen von
Pferden, Fahrzeugen, Montierungsſtücken und beſonders

von Nahrungsmitteln für Soldaten und Pferde, dann aber

*) „à moins que vous n'aperceviez d
e la bonne volonté, vos

cantons sont bien les maitres d'en (des offres) faire.“

*) Für das erſte Halbjahr 1811 zahlte der Pächter des
Rheder Zolles 200 Reichstaler, der Oberzoll zu Haſelünne brachte

in derſelben Zeit 400 Reichstaler a
n

Pacht ein. (St.-A. O
.

Rep. 111III. II. B. 22)

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.

11. Miniſterielle Entſchei
dung vom 5

. Juni 1808. -
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auch Fuhr- und Arbeitsleiſtungen für auf dem Marſche be
findliche Truppen, für Brücken- und Straßenbauten, end

lich Abgaben außergewöhnlicher Art, wie Tiſchgelder für
Offiziere u. a. m. Solche Forderungen gingen nicht erſt
durch die Hände der oberſten Behörden, ſondern wurden

einfach je nach Bedarf vom Generalintendanten der grande
armée, vom Generalgouverneur oder von den Führern
durchmarſchierender größerer Truppenabteilungen an den

Präfekten gerichtet. Die Requiſitionen an Pferden konnten
zu Anfang des Jahres 1813 nur mehr zum kleinen Teile
beigebracht werden, hatte doch das Oberems-Departement

in weniger als zwei Jahren rund 1000 gute Pferde für die
Artillerie und Kavallerie geſtellt, abgeſehen von denen, die
ſonſt noch für militäriſche Dienſtleiſtungen irgendwelcher Art
requiriert und in den meiſten Fällen zu Tode gejagt oder
zu Grunde gerichtet wurden. Was hiernach an Pferde
material noch im Lande verblieb, war von ſo geringer Qua
lität, daß im Arrondiſſement Osnabrück der Eskadronschef
Carré in der Aushebung vom 3. Auguſt 1813 von 5–600

Pferden nur 113 als tauglich zulaſſen konnte und von dieſen

42 dem Train zuwies.”) Immerhin ſollte das Departe

ment bis zum 26. September wieder 2400 Pferde abliefern.

Es brachte jedoch nur 591 zuſammen. Gleichzeitig wurden
12000 Decken für die Kaſernen und Spitäler verlangt. Als
die Lieferung gänzlich unterblieb, machte der Generalgou

verneur Davouſt durch den Generalſtabschef General Ceſar

de Laville dem Präfekten die heftigſten Vorwürfe.*) Seine
(Keverbergs) bei der Eintreibung der Requiſitionen an den
Tag gelegte Nachläſſigkeit ſe

i

um ſo unverzeihlicher, als die

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.
2
. Der Präfekt a
n

d
e

Laville. 13. Auguſt 1813.

*) Daſ Laville a
n

den Präfekten. 1
4
.

Oktober 1813.

13*
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Departements der Weſer und Elbe trotz höherer Laſten die

geforderten Abgaben an Pferden und Getreide zur Zeit ge

liefert hätten. An den Grafen Chaban ſchrieb Laville, Ke
verberg ſcheine die Einwohner zu verhätſcheln und ergehe

ſich in Klagen über die Höhe der Laſten, anſtatt ſeine Pflicht
gegenüber dem Souverän zu tun. Auch Chaban drang nun

auf ſofortige Ablieferung des Geforderten bis zum 15. No
vember und bevollmächtigte den Präfekten ausdrücklich, jed

wedes Mittel, gleichviel welcher Art, zur Erreichung dieſes
Zweckes anzuwenden. Keverberg beeilte ſich, ein langatmi

ges Entſchuldigungsſchreiben!) an Davouſt zu ſenden und
griff nun zu den ſchärfſten Maßregeln, um ſich das ins
Wanken geratene Wohlwollen ſeiner Vorgeſetzten wieder zu

erwerben. Er erließ am ſelben Tage eine zur beſſeren Ver
breitung in deutſcher Sprache abgefaßte Verordnung über

die Lieferung der geforderten Pferde und Decken. Da keine
Pferde im Departement mehr aufzutreiben, Decken in der
vorſchriftsmäßigen Größe nicht vorhanden waren und An
käufe von ſolchen durch die Gemeinden zu viel Zeit in An
ſpruch genommen hätten, ſo erſetzte er kurz entſchloſſen dieſe

Lieferung durch eine Retribution in Geld. Das Kontingent

einer jeden Kommune hatten die Unterpräfekten nach nähe

ren Inſtruktionen feſtzuſetzen. Für jedes im Rahmen der
urſprünglichen Requiſition bereits abgelieferte Pferd ſollten
die Gemeinden 500 Franken abziehen dürfen. Das auf
ihren Bezirk entfallende Quantum hatten dann die Maires
durch ein gezwungenes Anlehen bei den 10–20 wohlhabend
ſten Einwohnern zunächſt aufzubringen und an den Haupt

*) Bei dieſer Gelegenheit klagt Keverberg ſeinerſeits zum

erſten Male über mangelnden Pflichteifer ſeiner Beamten,

über die er ſonſt faſt ausnahmslos Rühmliches nach Paris be
richtet. Er tadelt beſonders einige Einnehmer, die es bei ihrem
Vorgehen an der nötigen Strenge hätten fehlen laſſen.
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empfänger Lausberg in Osnabrück die erſte Hälfte binnen

24 Stunden einzuſenden. Die Unterverteilung der Ge
ſamtſumme auf ſämtliche Einwohner geſchah nach dem Maße

der von ihnen gezahlten Steuern. Die Gelder ſollten in

drei Raten, bis zum 15. November, 20. Dezember und

1
5
.

Februar 1814, zu zahlen ſein. Auf das Quantum der
Kommune wurde eine Zuſchlagscentime von 7% geſchlagen,
von denen 4 für den Perzepteur, 3 zur Zahlung von /2 %

monatlicher Intereſſen für die Darleiher beſtimmt waren.
Widerſpenſtige Kommunen ſollten dem Diviſionsgeneral

Cara St. Cyr bezeichnet werden, der von Davouſt Befehl
hatte, in ſolchem Falle die vornehmſten Einwohner unver
züglich feſtzunehmen und ſamt allem in der betreffenden

Kommune befindlichen Vieh nach Karlsburg bringen zu

laſſen. Eine Ausnahme von dieſer Präfekturverfügung bil
deten nur die öffentlichen Beamten, ſofern ſi

e

keinen Grund
beſitz hatten. Glücklicherweiſe erreichte die Fremdherrſchaft

ih
r

Ende, bevor dieſe Maßnahmen in ihrem ganzen Um
fange durchgeführt werden konnten. Vorläufig aber wur
den noch weitere Forderungen an die Opferkraft der Be
wohner des Osnabrücker Landes geſtellt, namentlich durch

den erwähnten Stadtkommandanten von Osnabrück, General

Cara St. Cyr. Dieſer forderte u. a. von Keverberg am

1
4
.

Oktober 1813) 1
2

000 Franken, um endlich der Osna
brücker Garniſon den rückſtändigen Sold auszahlen zu kön
nen, ferner 50 Sättel und Zaumzeuge und einen ſtändigen

Wagenpark von 50 Fahrzeugen, wenige Tage ſpäter 1200

Paar Schuhe, Pferdegeſchirre und Proviantlieferungen für
Minden. Im Auguſt desſelben Jahres erhielt der Stell
vertreter des Präfekten, während dieſer ſich zur Bildung

einer garde d'honneur auf Reiſen befand, vom General

) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.

2
,

vol. II.
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gouverneur den Befehl,) u. a. 200.000 Scheffel Hafer in
kürzeſter Friſt nach Wittenburg zu liefern. Die Antwort
auf ſeine Erklärung, es ſei abſolut unmöglich, einer der
artigen Forderung nachzukommen, war eine neue Forderung

über 800 000 Scheffel. Zu alledem kamen die zahlreichen
Hand- und Spanndienſte, die der bedrückten Bevölkerung

für Wege- und Brückenbauten, namentlich für den Bau der
großen Heerſtraße von Hamburg nach Weſel auferlegt wur
den. Am 29. April 1812 erhielt Keverberg vom General
gouverneur die Nachricht,”) daß in Zukunft die Offiziere

aller Grade auf Koſten der Einwohner ihres Aufenthalts
ortes vollſtändig zu unterhalten ſeien. Um wenigſtens maß
loſen Forderungen vorzubeugen, machte der Oberemspräfekt

den Vorſchlag, den Offizieren ihren Unterhalt in Geſtalt

beſtimmter Tiſchgelder auszuzahlen. Das Anerbieten fand
den Beifall der franzöſiſchen Behörden, und die Tiſchgelder

bildeten nun eine neue, ebenfalls nicht unerhebliche Laſt für
das erſchöpfte Land. In ſeinem Bericht an den Grafen
Chaban vom 16. Auguſt 1813°) ſchätzt Keverberg die bis
herigen Lieferungen an Korn und Vieh mit Einſchluß der
Transportkoſten auf mehr als 4 Millionen, den Geldwert

ſämtlicher Requiſitionen und außerordentlichen Kontribu
tionen auf 11–12 Millionen Franken. Daraus erhellt zur
Genüge, daß es den franzöſiſch gewordenen Ländern nicht

beſſer erging als den Departements des weſtfäliſchen König
reiches, das der Vertreter Heſſen-Darmſtadts am Hofe Ie
*) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 2, vol. II. Bei der

Häufigkeit ſolcher Forderungen pflegten d
ie

Gemeinden Transporte

von requiriertem Vieh, Getreide und dergl. Unternehmern zu über
geben, d

a erfahrungsgemäß deren Pferde und Wagen ſich der Länge

des Weges und den Anſtrengungen des Transportes beſſer gewachſen

gezeigt hatten.

*) Daſelbſt.

*) Daſelbſt.
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romes, Oberſt Baron von Moranville, ſchon im Januar des
Jahres 1809 mit „einer Zitrone“ verglich, „deren Saft man
ausgepreßt hat“. !)
Gegenſtand lebhafter Klagen waren die faſt ſtändige

Einquartierung und auch die droits réunis. Mit Bezug

auf die letzteren, unter denen man zu jener Zeit in Frank
reich alle Abgaben von geiſtigen Getränken, Tabak, Salz,
Fuhrwerken, Spielkarten uſw. verſtand, berichtete Keverberg

offen nach Paris,”) von der Elbe bis zur Maas ſe
i

kein

Mann im Volke, ſelbſt unter den beſſeren Klaſſen und den
tüchtigſten und treueſten Beamten, der nicht die droits
réunis als eine unerſchöpfliche Quelle von Klagen und Un
zufriedenheit bezeichne. Von der Einquartierung waren nur
einzelne Beamte befreit, ſo die General-, Domänen- und
Poſtdirektoren, doch mußten ſi

e

ſich durch eine Geldſumme

von dieſer allgemeinen Verpflichtung loskaufen, um auch

den Schein eines Privilegs zu meiden. Den gleichen Vor
zug genoſſen mit Rückſicht auf ihren Stand die Geiſtlichen

und Schullehrer.") Die Zahl der in Osnabrück ſtationier
ten Truppen betrug im Juli 1810 1371, im Februar 1809
ſogar 1962 Mann,“) dazu kamen die ununterbrochen durch

marſchierenden kleineren oder größeren Truppenteile. Im
Jahre 1809 ſchätzte der Osnabrücker Magiſtrat die jährlichen
Einquartierungskoſten der Stadt auf wenigſtens 50 000

Reichstaler.") Aeußerſt läſtig empfand man die Verpfle
gung der Pferde, die größtenteils bei Privatleuten einge

ſtallt wurden. Auf fortgeſetzte Bitten der Bürgerſchaft wur
den zwar Stallungen auf dem Gertrudenberge erbaut, doch

erwieſen ſich dort nach kurzer Zeit die Brunnen als unzu

) Kleinſchmidt, Geſch. des Königreichs Weſtfalen. S
.

222.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. I. A
.
2

*) Thimme, Die inneren Zuſtände. Bd. I. S
.

245.

*) St.-A. O. Rep. 111II. A
.

7
.

*) Daſ Diſtriktsbericht vom 31. Januar.
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länglich. Schon zu Anfang des Jahres 1808 hatte der
Kriegsminiſter die gänzliche Abberufung der Kavallerie in
Ausſicht geſtellt, und ohne Bedauern ſahen die Osnabrücker
Bürger am 12. und 13. September die Gardes du Korps,

die Gardegrenadiere und das Chevaulegerregiment ab
ziehen. 1) Der Osnabrücker Diſtriktsbericht vom 30. d. M.
enthält den Wunſch, fürderhin möge man doch auch einmal

andere Städte zum Etappenort machen, da Osnabrück das

Harte dieſer Lage mehrere Jahre hindurch gefühlt habe. –
Daß die Wendung zum Beſſeren nicht lange anhielt, ſahen

wir bereits. Mit der Stärke der Garniſon mehrten ſich die
beim Präfekten einlaufenden Beſchwerden der Bürger über
ungehöriges Betragen der franzöſiſchen Soldaten, das nicht

ſelten von den Offizieren gebilligt wurde und ſelbſt in Tät
lichkeiten ausartete.*) Um dem ſteuern zu können, bat der
Magiſtrat im Jahre 1810 um ein beſtimmtes Reglement

für die längere Zeit in der Stadt ſich aufhaltenden Trup
pen. *) Auch ſonſt gab die Beſatzung zu mancherlei Unzu
träglichkeiten Anlaß. Im September 1808 zum Beiſpiel

*) St.-A. O. Rep. 111II. A. 8. Bericht vom 30. Sep
tember.

-

*) Beim Durchmarſche der letzten kaiſerlich franzöſiſchen
Truppen vom 16. und 21. Dragonerregiment beklagten ſich u. a.

mehrere Bürger über „unartige Behandlung“ durch das Militär
und „gefährliches Wirtſchaften mit Feuer und offenem Licht in
den Ställen. Der Poſtdirektor von Crotta hat öffentlich ſolche
Handlungen gut geheißen und gar dem kommandierenden Offi
zier Komplimente darüber zu machen ſich nicht geſcheut. Es iſt

nicht ſchwer zu berechnen, welche Senſation das auf den Leiden
den machen müſſe.“ St.-A. O. Rep. 111II. A. 8. Bericht
vom 1

. November 1808.

*) Vgl. dazu die Beſtimmungen des Mindener Maire über
das Verhalten der Schenkwirte gegenüber Militärperſonen. An
hang. S

.

237. -
-
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war die Stadt genötigt, trotz der Anweſenheit einer ſtarken
Garniſon im Intereſſe einer beſſeren Aufſicht und der öffent
lichen Sicherheit die Stadttore durch eine Polizeiwache be
ſetzen zu laſſen, da Nachläſſigkeit und Gleichgültigkeit des

Militärs die Tore nicht ſelten von jeder Wache entblößt

hatten.)

Am härteſten von allen Laſten, die die Fremdherrſchaft

im Gefolge hatte, wurde das Osnabrücker Land von der
Konſkription gedrückt, wenn auch, wie es ſcheint, die Nach
bardepartements noch mehr zu leiden hatten. Die Kon
ſkription war Grundgeſetz der weſtfäliſchen Verfaſſung und
ermöglichte es, mit rückſichtsloſeſter Schärfe durchgeführt, in
erſtaunlich kurzer Zeit und ſelbſt unter ſchwierigen Verhält
niſſen bedeutende Mengen von Rekruten ins Feld zu ſtellen.

Ihr waren bekanntlich mit Ausnahme des Adels, der Geiſt
lichkeit und Beamtenſchaft alle jungen Leute in der Zeit
vom 20. bis zum 25. Lebensjahre – formell wenigſtens nicht
länger – unterworfen. Sonſt galt als befreit der älteſte
Sohn einer nur mehr aus verwaiſten, unmündigen Kindern

beſtehenden Familie, dann jeder allein übrig bleibende
Sohn einer Familie, die bereits zwei Söhne unter der
Fahne verloren hatte, endlich jeder Sohn einer Familie,

aus der drei Söhne im Felde gefallen waren. Nichterſchei

nen der Ausgehobenen zum angegebenen Zeitpunkte wurde

hart beſtraft. Fahnenflüchtige belegte der code pénal mi
litaire Weſtfalens unabhängig von der ihnen zudiktierten

Leibesſtrafe mit einer Geldbuße von 500 Franken. Für
Perſonen, die das Entkommen von widerſpenſtigen Kon
kribierten (conscrits réfractaires) begünſtigten, ſi

e

bei

ſi
ch aufnahmen oder überhaupt bei dem Verſuche, ſich der

Dienſtpflicht zu entziehen, unterſtützten, ſah ein Dekret vom

2
5
.

April 1808 eine Geldſtrafe von 3000 Franken höchſtens

) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.
8
. Bericht vom 30. September.
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und der Höhe eines Jahreseinkommens mindeſtens vor.
Maires, welche die in ihren Gemeinden befindlichen Flüch
tigen nicht anzeigten, traf dieſelbe Strafe. Eltern hafteten

mit Leib und Gut für den Gehorſam ihrer Söhne gegen

über dem Staate. Die Beſtimmungen über Verſtöße gegen

das Konſkriptionsgeſetz und die darauf ſtehenden Strafen
wurden wiederholt im ganzen Departement bekannt gege

ben durch Anſchläge an den Kirchentüren, öffentlichen Häu
ſern, in den Sitzungsräumen der Friedensrichter, in den

Kabarets und ſonſtigen Verſammlungsorten des Volkes. Die
Lehrer waren gehalten, den Kindern den Inhalt der An
ſchläge in der Schule zu erklären. Gedruckte Rundſchreiben

des Miniſters forderten die Präfekten auf, ihren Eifer bei

der Durchführung der Konſkription zu beweiſen, eine Mah
nung, die dieſe in dringender Form an Unterpräfekten und
Maires weiterzugeben ſich beeilten. Reklamationen wurden
nur in den allerwichtigſten Fällen berückſichtigt. Aushe
bungspflichtige, die ſich bereits vor der Bekanntmachung der
Konſkriptionseinrichtung, alſo vor dem 1. Januar 1808, im
Auslande aufgehalten hatten, mußten ſich dies amtlich be
ſcheinigen laſſen. So wurden im März und April des
Jahres 1810 neunzehn Konſkribierten des Kantons Lübbecke
Beſcheinigungen dieſes Inhalts ausgeſtellt und vom Maire
Niemeyer, dem Friedensrichter Schröder und, der Vorſchrift
gemäß, von fünf „glaubhaften“ Familienvätern durch Un
terſchrift beſtätigt.!) Eine, wenn auch recht koſtſpielige, Er
leichterung brachte das Remplacierungsſyſtem. Dieſes ge

ſtattete dem Konſkribierten, ſich durch einen Erſatzmann ver

treten zu laſſen, der 25 Jahre alt, weſtfäliſcher Untertan,

körperlich brauchbar, unbeſcholten und unverheiratet ſein,

auch der Konſkription bereits genügt haben mußte. Deſer

*) St.-A. O. Rep. 111II. H. a. 43.
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tierte dieſer jedoch, oder entſprach er nicht den üblichen An
forderungen, ſo mußte der Konſkribierte unverzüglich einen

neuen Stellvertreter ſtellen, widrigenfalls er des Rechtes,

ſich vertreten zu laſſen, verluſtig ging. Solcher Stellver
tretungskontrakte kamen allein im Diſtrikt Osnabrück in
der Zeit vom 19. Oktober 1809 bis zum 10. Oktober 1810

nicht weniger als 50 vor dem Notar zuſtande. Die Ent
ſchädigungen, auf die man ſich einigte, bewegten ſich zwiſchen

500 und 4000 Franken.) Der Staat forderte außerdem
für jedes Remplacement die Summe von 100 Franken. Es

iſ
t begreiflich, daß man unter ſolchen Umſtänden kein Mittel

Unverſucht ließ, um der Konſkription zu entgehen, zumal all
gemein die Anſicht herrſchte, wer marſchieren müſſe, gehe

dem ſicheren Tode entgegen. Im Mai 1809 wurde dem
Bielefelder Tribunal folgender Fall zur Unterſuchung über
wieſen. Der Stellvertreter des Konſkribierten Kaſpeler,

Berg aus dem Kanton Bünde, hatte, um die erforderliche

Größe von 1 m 651 mm zu erlangen, zwei Finger dickes
Papier in die Strümpfe unter den Fuß gelegt. Der Be
trug war bei der Aushebung vom Rekrutierungskapitän ent
deckt. Dem Konſkribierten wurde in dieſem Falle das Recht
der Stellvertretung nicht aberkannt, weil das Tribunal dem
Remplacanten die alleinige Schuld zuſprach.*) Von der
Höhe der ſonſt in Betrugsfällen verhängten Strafen zeugt

eine Bekanntmachung des Osnabrücker Präfekten im De
partementalblatt vom 28. Juni 1810, wonach das königliche
Gemeindegericht zu Osnabrück den Schuhmachergeſellen Chr.

Witzeler aus Langenhagen wegen „produzierter falſcher
Stellvertretungsatteſte“ zu ſechs Monaten Zuchthaus und
Tragung der Unterſuchungskoſten und Remplacementsgel

*) Thimme, Die inneren Zuſtände. Bd. I. S
.

162.

*) Rep. 111II. Ha. 41. St.-A. O
.



204 Hömberg,

der verurteilte. *) Die Kolonin Holter zu Eickhorſt büßte
ihren Verſuch, bei Anweſenheit der Rekrutierungskommiſ

ſion”) einen 18jährigen fremden Jüngling anſtatt ihres
konſkribierten Sohnes zu unterſchieben, mit achttägiger Ge
fängnis- und einer Geldſtrafe von 50 Franken.*) Um als

Ernährer der Familie und Stütze ſeiner alten Eltern vom

Militärdienſte frei zu kommen, griff ein Eingeſeſſener des
Kirchſpiels Natrup im Kanton Ankum zu einem eigenarti

gen Mittel.*) Da er keinen annehmbaren Stellvertreter
hatte finden können, ſo denunzierte er der Aushebungskom

miſſion Namen und Aufenthaltsort zweier Deſerteure, die

ſich in ſeinem Kanton aufhielten, in der Hoffnung, ſich ſelbſt
dadurch der Dienſtpflicht zu entziehen. Er ſuchte ſein Vorge

hen aus ſeiner Notlage heraus zu entſchuldigen und bat
dringend, ſeinen Namen nicht bekanntzugeben, da er ſonſt

den größten Verfolgungen ausgeſetzt ſei. Der Uhrmacher

Hölſcher aus Bramſche wollte gar das perpetuum mobile
erfunden haben und verpflichtete ſich in einem Geſuche an

den Miniſter, gegen Befreiung von der Konſkription und
Auszahlung einer Prämie in drei Monaten eine unaufhör
lich gehende Uhr zu konſtruieren, auch den Bau leiten zu

wollen von Mühlen und Maſchinen aller Art „qui vont
par eux mémes“.”)
Um die trotz ſchärfſter Strafen in ſtetigem

Wachſen begriffene Deſertion einzuſchränken, brachte man

beſonders gegen Verheimlichung von Deſerteuren und
widerſpenſtigen Konſkribierten die ganze Strenge des Ge

) St.-A. O. Rep. 111II. Ha. 4
1
.

*) Beſtehend aus dem Präfekten als Vorſitzendem, dem
Kommandanten des Departements und einem Offizier höheren
Grades, gewöhnlich dem oberſten Gendarmerieoffizier im De
partement.

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. Hb. 8.

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. Ha. 41.

*) St.-A. O. Rep. 111II. K. 10.
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ſetzes zur Anwendung. Im Januar des Jahres 1810 wurde
aus dieſem Grunde zu Osnabrück der Kolon Duſtmann aus
dem Kanton Enger zu einem Jahr Gefängnis, 200 Franken
Geldſtrafe und Erſtattung der Unterſuchungskoſten verur
teilt, ebenſo der Neuwöhner Haſenjäger aus dem Kanton

Herford zu einem Jahre Gefängnis, 65 Franken Geldbuße
und Tragung der Koſten. Daß jedoch ſelbſt die ſtrengſten

Maßnahmen ihren Zweck nicht immer erreichten, zeigt u. a.

ein Verzeichnis!) von 8 Konſkribierten der Aushebung 1809

und 11 Konſkribierten vom Jahrgange 1808, deren deſer
tierte oder ausgemuſterte Remplacanten gegen Ende des

Jahres 1809 noch nicht erſetzt waren.
Die von den Stellvertretern geforderten Entſchä

digungen waren für die meiſten Ausgehobenen un
erſchwinglich. Infolgedeſſen gab es viele, die ſelbſt

vor dem verzweifelten Mittel der Selbſtverſtümme
lung nicht zurückſchreckten, obgleich böswillige Selbſt
verſtümmelung mit Zwangsarbeit bis zu zwei Jahren und
einer Geldbuße von 100–2000 Franken beſtraft wurde. So
ſtand im Januar 1810 der Konſkribierte Meyer aus Roſen
hagen unter der Anklage, ſich den Zeigefinger abgehauen

und den Daumen verletzt zu haben. Er mußte jedoch man
gelnder Beweiſe wegen freigeſprochen werden und wurde
lediglich in die Unterſuchungskoſten verurteilt, da er behaup

tete, durch Unvorſichtigkeit beim Abladen eines Fuders ge
ſpaltenen Holzes den Unfall erlitten zu haben. Der zur
Aushebung der Konſkribierten der Jahresklaſſe 1810 im

Arrondiſſement Osnabrück abgeſandte Präfekturrat von dem

Buſche berichtete*) dem Präfekten am 25. September 1811,

daß in der Mairie Dehne von 8 Konſkribierten 5 ſich den
Finger abgehauen hätten. Er hielt es daher für angebracht,

*) St.-A. O. Rep. 111II. Ha. 41.
*) St.-A. O. Rep. 111III. II. D. 5.
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„dem großen Haufen den Wahn zu nehmen,“ daß Verſtüm
melung eines Körpergliedes vom Dienſte befreie, auch

durch erfahrene Aerzte beſonders bei Beinſchäden unter
ſuchen zu laſſen, ob dieſe nicht etwa durch künſtliche Mittel
herbeigeführt und unterhalten ſeien. Weiter verſuchten die
Ausgehobenen anfänglich durch Heirat der Indienſtſtellung

aus dem Wege zu gehen, bis eine Verfügung des Juſtiz
miniſters!) ſi

e belehrte, daß in dem konſkriptionspflichtigen

Alter auch Verheiratete von der Einſtellung nicht ausge

nommen ſeien. Aus dem Diſtrikt Osnabrück wurden für
die königlich weſtfäliſche Armee im Jahre 1808: 775,

1809: 460, 1810: 357, zuſammen 1592, aus dem Di
ſtrikt Bielefeld 357 und aus dem Diſtrikt Minden in der
ſelben Zeit 655, im ganzen alſo 2604 Konſkribierte der Ge
burtsjahre 1783–89 ausgehoben. *) Schon im Jahre 1811
aber ſetzte der offizielle Bericht über die Hälfte als deſer
tiert, verabſchiedet, geſtorben oder vorm Feinde gefallen ab.

Kaum 1300 waren noch im aktiven Dienſte, vom Jahrgange

1810 nur noch 5
2 verfügbar. Die Konſkription war eben,

beſonders auch infolge des ungewohnten Zwanges, den ſie
ausübte, derartig verhaßt, daß der größte Teil der Aus
gehobenen ſich überhaupt nicht ſtellte oder bei der erſten
Gelegenheit flüchtig wurde. Bei der Härte der in dieſen

Fällen verhängten Zuchthaus- und Gefängnisſtrafen waren

Geſuche um Milderung a
n

der Tagesordnung. Im Jahre
1808 ſchon brachten Bürgermeiſter und Magiſtrat der Stadt
Osnabrück die wehmütigen Empfindungen zum Ausdruck,

die der Abmarſch der Konſkribierten überall hervorrufe. Es

ſe
i

der ſehnlichſte Wunſch aller Bevölkerungsſchichten, daß

anſtatt der Konſkription eine freiwillige Werbung eingeführt

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.

11. Verfügung vom 19.

April 1808.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II. B. 2, 1.
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und damit dem bedrückten Lande die größtmögliche Wohl
tat erwieſen werde.!) Alle Bitten dieſer Art aber wurden
abgeſchlagen, wenn nicht ignoriert, und ſo gewann die De
ſertion immer mehr an Ausdehnung.*) Vielfach ſchloſſen

ſich die flüchtigen Konſkribierten zu Banden zuſammen, grif
fen die franzöſiſchen Beamten an und beunruhigten das
ganze Land. In Diepenau u. a. überfiel im März 1813
ein Haufe von 20–25 Deſerteuren die Gendarmerie-Kaſerne,

verwundete den Brigadier und zertrümmerte alles, was er

vorfand. Um dieſelbe Zeit erbrachen die im Osnabrücker
Zentralgefängnis eingeſchloſſenen Refraktäre die eiſernen
Gitterſtangen und machten einen Ausbruchverſuch, der nur
durch die Achtſamkeit der Gefängniswache vereitelt wurde.

Die von den Einwohnern auf höheren Wunſch gebildeten
Streifkorps, die dem Zweck dienen ſollten, die Aufrührer
und Straßenräuber zu ergreifen, hatten begreiflicher Weiſe

keinen Erfolg.

Nicht genug, daß in dieſer harten Zeit die Steuer
ſchrauben bis zum äußerſten angezogen wurden und Militär
und Konſkription einen Druck ausübten, der nachgerade un
erträglich wurde, auch die Domänen ſuchte Napoleon, dem

Jerome ſich auch in dieſem Punkte willenlos unterwerfen

*) St.-A. O. Rep. 111II. A. 8. Diſtriktsbericht vom
1. November.

*) „Die Deſertion hat erſchreckende Fortſchritte gemacht. Sie
dehnt ſich aus auf die Kohorten, die Reſervekompagnie und die

Gendarmerie. Ueberall verſuchen die Einheimiſchen die Reihen

zu verlaſſen. Die Hälfte der jungen Leute, die beim neunten
Chevaulegerregiment eingeſtellt und beſtimmt waren, die von
den Gemeinden oder Kantonen gemachten Angebote von Reitern

zu verwirklichen, iſ
t

deſertiert.“ Der Präfekt des Oberems
Departements von Keverberg in ſeinem 4

. Bülletin a
n

den Mi
niſter der Generalpolizei. 25. März 1813. St.-A. O

.

Rep. 111!!!

I. A. 3.
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mußte, für ſeine Zwecke auszunutzen, wenn nötig, bis zur
Erpreſſung. In der am 29. Januar 1808 zwiſchen dem
franzöſiſchen Kaiſer und dem Könige von Weſtfalen durch
ihre Bevollmächtigten, Jollivet und Daru einerſeits und
Malchus anderſeits, zu Kaſſel abgeſchloſſenen Konvention
beanſpruchte Napoleon die Hälfte der Allodialdomänen des
Königreichs für ſich, um mit ihnen die Verdienſte ſeiner
Günſtlinge zu belohnen. Laut Dekret vom 8. Januar 1808
waren alle bisher ſteuerfreien Grundſtücke, die Krondomänen

nicht ausgenommen, der Grundſteuer unterworfen. Schon

bald aber änderte Napoleon in einem Vertrage, den Jerome
am 30. März unterzeichnete, dieſe Beſtimmung dahin ab,

daß die kaiſerlichen Güter von jeder Schuld, Rente, Penſion,

Hypothek uſw. vollſtändig frei ſein, die des Königs dagegen

mit allen Rechten und Pflichten, Abgaben, Renten, Leiſtun
gen und Schulden behaftet bleiben ſollten, die rechtlich be
anſprucht werden konnten. Auch ſollten alle Produkte „soit
antérieurs soit postérieurs au 1er October,“ die noch
nicht in die Kaſſe des Kaiſers gefloſſen waren, dieſem zu
fallen.) Nur diejenigen Kapitalien trat Napoleon an Ie
rome ab, die von Untertanen des Königreiches Weſtfalen

geſchuldet wurden.*) Dieſe Mittel ſollten für die Vermeh
rung und den Unterhalt der weſtfäliſchen Armee beſtimmt

ſein. Die Domänen, Schlöſſer, Luſthäuſer, Parks uſw. wur
den auch weiterhin von den damit betrauten Amtmännern

und Pächtern verwaltet. Zu ihrer Unterhaltung nötige Aus
gaben wurden von den Präfekten und Intendanten gemein

ſam angewieſen und vom Generaleinnehmer erledigt. In
Zeiträumen von je vierzehn Tagen fand Rechnungslage ſtatt

über die Roherträge, die detaillierten genehmigten Ausgaben

) St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 11.
*) Berghaus, Deutſchland vor 50 Jahren. Bd. II
.

S
.

248.



Verwaltungseinrichtungen in franz.Zeit im Osnabrückiſchen. 209

und den Reinertrag, der zur Hälfte in die Kaſſen des Kö
nigs floß, zur Hälfte – nach dem Wortlaut der Kaſſeler
Konvention wenigſtens – in die des Generaleinnehmers
der Armee. Im Jahre 1809 bereits entledigte ſich Napoleon
eines Teiles der anfänglich als Domanialgefälle beanſpruch

ten Einkünfte, wie z. B. der Wege- und Brückengelder, weil,

wie Thimme bemerkt, „mit der Unterhaltung jener Gegen

ſtände bedeutende Koſten verbunden waren, welche die Fran
zoſen nicht auf ſich nehmen wollten.“!) Das Nähere über
die Errichtung einer Generaladminiſtration der Domänen,

Forſten und Gewäſſer beſtimmte der König durch ein De
kret vom 29. März 1808.*) Danach wurde in jedem Diſtrikt
ein Einnehmer angeſtellt, der die Forſt- und ſonſtigen Re
venuen einzog und wöchentlich an den Generaleinnehmer

des Diſtrikts abführte. Die zu den Domänenrevenuen ge

hörenden Einnahmen wurden vom 1. Juni des Jahres ab
an die beſonders angeſtellten Domäneneinnehmer entrichtet,

denen eine Vergütung von 1 Centime von jedem Franken

der erhobenen Summe zuſtand. Ueber die eingenommenen

Gelder wurde gewiſſenhafte Kontrolle geführt. Die von
den Generaldiſtriktseinnehmern ausgegebenen Quittungen

enthielten ſpezifizierte Angaben ſowohl über die einzelnen

Arten der eingegangenen Summen wie der verſchiedenen

Geldſorten und wurden, ebenſo wie die Quittungen der Do
mäneneinnehmer, erſt gültig durch das Viſa des Präfekten und
Unterpräfekten, die wieder die einzelnen Summen in be
ſondere Regiſter eintrugen. Aehnlich eingerichtete Regiſter

endlich waren über die viſierten Quittungen zu führen. Bei
kleinen Poſten, deren Untererhebung die Domäneneinneh

mer ſelbſt beſorgten, wie auch bei Frucht- und ſonſtigen Na

* - ) Die inneren Zuſtände. Bd. I. S. 313.
*) St.-A. O. Rep. 111II. C. 9.
Hiſt. Mitt. XXXVIII.
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turalhebungen waren die Quittungen dieſer Beamten ohne

Viſa gültig, doch mußten dieſe ein beſonderes Manual in
der Einrichtung der Hauptregiſter darüber führen. Die

Reviſion und Kaſſenerhebung fand monatlich ſtatt. Für die
erforderlichen Untererheberſtellen ſollten die Domäneneinneh

mer Leute wählen, die ſich durch ihre Rechtſchaffenheit und
Ordnungsliebe dazu eigneten. Dieſen Untereinnehmern

wurden ſpäter auch die Holzverſteigerungen übergeben, die

bis dahin von den Maires abgehalten wurden. Chef der
Generaldirektion der Domänen, Gewäſſer und Forſten zu

Kaſſel war Staatsrat von Witzleben, Domänendirektor in
Bielefeld von Ditfurth. Als Domänenrezeptoren mit einem
Jahresgehalt von 1000 Franken fungierten Schilgen in Os
nabrück, Delius in Bielefeld, Blomberg in Minden und
Schwarzenberg in Rinteln. Der Domänendirektor bezog ein
Gehalt von 5000 nebſt 2000 Franken für Bürokoſten. In
Osnabrück war auch der Generaleinnehmer Albert anſäſſig.

Die Verpachtung von Domanialländereien, Mühlen, Fiſche
reigerechtſamen, Steinbrüchen uſw. geſchah auf 4 Jahre, in
den Aemtern Iburg, Wittlage und Hunteburg wurde ſie zu
Beginn des Jahres 1808 neu vorgenommen. Bei der Auf
teilung der Marken, deren es beſonders im Diſtrikt Osna
brück ſo viele gab, daß der Diſtriktsrat „von einem faſt

ſibiriſchen Anſehen“ der Gegend ſprach,”) kamen zunächſt

die mit Holz beſtandenen Marken gänzlich unter fiskaliſche
Aufſicht, die holzleeren nur bis zu einem gewiſſen Grade.

Unter Marken verſtand man unurbare Landflächen, die der

Hude oder Holzkultur dienten und mehreren Intereſſenten,

ganzen Gemeinden oder gewiſſen Geſellſchaften, Markge

noſſenſchaften, gehörten. Dieſe letzteren ſtammten zum größ

ten Teile ſchon aus ſehr alter Zeit. Es gab Markgenoſſen

*) Thimme, Die inneren Zuſtände. Bd. I. S. 132.
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ſchaften, die zum Schutze ihres Eigentums und zur richter

lichen Entſcheidung bei Streitigkeiten einen Markenrichter

oder Holzgrafen aus ihrer Mitte wählten, während andere
dieſe Geſchäfte gemeinſam verſahen. Dementſprechend ver

ſchieden waren denn auch die genoſſenſchaftlichen Verfaſſun
gen, die Gerechtſame des Holzgrafen und ſeine Verhältniſſe

zur Markgenoſſenſchaft. In einzelnen der 1811 kaiſerlich
gewordenen Provinzen waren die Landesherren Holzgrafen

geweſen und hatten ihre Befugniſſe als ſolche nicht ſelten auf

Koſten der Markgenoſſen auszudehnen geſucht. Bei der Mar
kenteilung nun beſchloß man, die Holzgrafen abzufinden, zu
nächſt mit dem ihnen als Mitintereſſenten zuſtehenden An
teile. Weiter wurde ihnen für das Holzgrafenrecht, das ge

wöhnlich Gerichtsgebühren einbrachte, von den übrigen In
tereſſenten eine Vergütung in Geſtalt einer geringen Ab
gabe von ihren eigenen Anteilen oder eine entſprechende

Geldabfindung zuerkannt. Fordern konnte jedenfalls der
Holzgraf nach Aufhebung ſämtlicher Privatjurisdiktionen,

alſo auch des holzgräflichen Amtes, nur eine Abfindung als
Intereſſent, wofern er nicht beſondere Verträge zu ſeinen

Gunſten aufzuweiſen hatte. Hatte ſo der Landesherr bisher

nur als Mitintereſſent ein Anrecht auf die Marken, ſo fiel
ihm nach der neuen Ordnung die Oberaufſicht über alle
Gemeindeholzungen zu. Bei den holzleeren Markenteilen
aber war der Fiskus nur beteiligt, ſoweit er Mitintereſſent
war, und den Markgenoſſen blieb das Recht der freien Wahl
ihrer Mahlleute, d. h. der Männer, die die beſondere Auf
ſicht über die Mark ausübten. Dieſen Teil der Marken
konnte man alſo nicht der königlichen Forſtbehörde unter

ſtellen. Man ſuchte deshalb die Verwaltungsfrage der holz
leeren Marken, ſoweit ſie nicht bereits aufgeteilt waren, da
hin zu löſen, daß die Mahlleute die Aufſicht behielten, alles
aber, was als Uebertretung der Markordnung galt, dem ZU

14*
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ſtändigen Gerichte, was die Verwaltung anging, dem Maire
anzeigen ſollten. Das Intereſſe des Landesherrn als Mark
genoſſen wahrte der königliche Prokureur mit dem Domänen
inſpektor. Jeder Intereſſent, der bei der Aufteilung mehr
als 27 Quadratruten erhielt, mußte an die bisher herrſchaft

lichen Markbeamten eine Anweiſungs- oder Verweiſungs

gebühr zahlen. Dieſe Gebühren des einzelnen an die aus
ſcheidenden Beamten betrugen!) in der Oberförſterei Iburg

(Unterinſpektion Osnabrück) im Dezember 1809 an den

Landdroſten 2 Reichstaler, den Rentmeiſter 1 Reichstaler

12 Groſchen, Vogt 1 Reichstaler, an die Mahlleute zuſammen

12 Groſchen, in der Oberförſterei Bramſche (Unterinſpektion

Osnabrück) für den Landdroſten und den Rentmeiſter je

2 Reichstaler, den Holzinſpektor und den Vogt je 1 Reichs

taler. In der Samer-, Weſter- und Medumer Mark wurde
außerdem eine Gebühr von einem Taler an den Unterholz
grafen entrichtet. Auf der vormaligen Malteſer Ordens
kommende Lage, die der franzöſiſche Kaiſer nebſt vielen an
deren geiſtlichen Gütern im Oberems-Departement als will
kommene neue Einnahmequelle betrachtete und am 8. Ja
nuar 1811 durch einen Leutnant in Beſitz nehmen ließ, wa
ren drei Bördevögte bedienſtet geweſen. Dieſe hatten bis
her die Sterbefälle und alle Veränderungen innerhalb der

Kommende anzuzeigen, bei ſaumſeligen Bauern die Rück

ſtände einzutreiben und die Mitteilungen des Adminiſtra
tors an die Bauern zu beſtellen. Als nun die Mortuarien

in Fortfall kamen und den Bördevögten der einzige mit
ihrem Amte verbundene Vorteil, Freiheit von öffentlichen

und kommunalen Abgaben und Laſten, entzogen wurde, wei
gerten ſich zwei derſelben, ihr Amt weiter zu verwalten. Auf
den Vorſchlag des Großſchatzmeiſters und Generaladmini

!) St.-A. O. Rep. 111II. N. 20.
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ſtrators Baron von Münchhauſen vereinigte deshalb der
proviſoriſche Großkanzler Graf von Fürſtenſtein die Funk
tionen dieſer beiden mit denen des dritten und vermehrte

deſſen Gehalt, das bis dahin in freier Wohnung mit Gar
tennutzung, 1 Malter Roggen, 6 Scheffeln Gerſte, 1 Maß
Bier täglich und 16% Talern Lohn beſtand, vom 1. Januar
1811 ab um 12 Taler Konventionsgeld, ſo daß es einem

Jahreseinkommen von 110 Franken entſprach.!)

Bezüglich der beſtehenden Einrichtungen über Weinkauf,

Hof- oder Auffahrtsdingung blieb es beim alten.*) War der
Beſitzer eines eigenbehörigen Gutes ohne direkte Nachkommen,

ſo war die Vererbung der Stätte auf die nächſten Verwandten

ſehr gebräuchlich und von den Behörden nicht ungern ge
ſehen, da ſi

e

die Beſitzer zur beſſeren Bewirtſchaftung der

Kolonate aufmunterte und ſo zur Erhaltung der Bauern
güter beitrug. Der Maßſtab für das Auffahrtsgeld war
nicht geſetzlich feſtgelegt, ſondern beruhte im allgemeinen

auf freier Vereinbarung zwiſchen dem Gutsherrn und dem
Anziehenden. Im Mai 1810 zum Beiſpiel gab der Do
mänendirektor an den weſtfäliſchen Finanzminiſter ein Ge
ſuch*) weiter, das die Witwe Meyer, Beſitzerin des dem

erwähnten Gute Lage eigenbehörigen Bauerngutes Nr. 1

in Rieſte, Kanton Bramſche, Diſtrikt Osnabrück, bei ihm
eingereicht hatte, um die Dingung ihres Hofes für den
Bruderſohn ihres Mannes nachzuſuchen. „In Ermangelung
einer anderen Behörde“ glaubte der Domänendirektor, ob
gleich nicht beauftragt mit der Wahrnehmung der Angele
genheiten des Malteſerordens, dem Miniſter hierüber berich

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. C
.

29.

*) Ueber die Leibeigenſchaftsparagraphen des franzöſiſch

hanſeatiſchen Geſetzes vom 9
. Dez. 1811 vgl. A
. Knops a
.

a
. O
.

S
. 65–70.

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. C
.

25. . .
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ten zu dürfen, zumal bei der ſtändigen Abweſenheit des

Ordenskommandeurs auf die Verwaltung der Kommende
Lage wenig geachtet und dieſe faſt ganz der Willkür der
Adminiſtration überlaſſen war. Zu dem Geſuche ſelbſt
führte er aus, da die Witwe Meyer kinderlos und im Alter
von 68 Jahren ſei, würde die ſchöne Stätte an das Haus
Lage zur Vergebung ex nova gratia zurückfallen. Damit
nun der Hof nicht in fremde Hände übergehe und die gegen

wärtige Beſitzerin Pflege und Stütze habe, ſo möge der

älteſte Sohn ihres Schwagers, des Meyers zu Wedel, ſchon
jetzt zur Dingung des Weinkaufs zugelaſſen und ihm der

Hof verſchrieben werden. Der Hof ſe
i

einer der beſten ſei
ner Art, ſchuldenfrei und, was Ländereien, Holzungen wie
Gebäude angehe, in gutem Zuſtande. Da nun bei der
letzten Dingung im Jahre 1771 einſchließlich 2 Sterbefälle

600 Reichstaler gezahlt waren, bot der Meyer zu Wedel mit

Rückſicht auf den Fortfall der Mortuarien 400 Taler in

Gold für die Zuſicherung des Erbrechtes an ſeinen älteſten
Sohn. Der Domänendirektor aber war der Anſicht, daß

der Hof 8–10000 Taler wert ſe
i

und daher auf 800–1000

Talern beſtanden werden müſſe. In einem zweiten Schrei
ben!) a

n

den Miniſter ging e
r

noch weiter und ſchlug vor,

eine Auffahrtsgebühr*) von 1200 Reichstalern zu fordern,

!) St.-A. O. Rep. 111II. C
.

25.

*) Zur Illuſtration einer Auffahrtsdingung und des Ge
ſuches um Heiratskonſens eines anderen Eigenbehörigen der

Kommende Lage laſſen wir die „Auffahrts-Urkunde in Rückſicht

Coloni Große Prues Mit Anna Maria Gauſekuhl“ im Wortlaut
der Akte folgen.

„Im Jahre Eintauſend achthundert und zehn den ſieben
zehnten des Monats Auguſt erſchien der Colonus Große Prues
unterthänigſt anzeigend, daß d

a ſeine Frau verſtorben, er der
Stätte allein nicht vorſtehen könnte. Bath derohalben unter
thänigſt, indem ſeine Mahljahre noch nicht vollendet, und der
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weil der Hof durch die Aufhebung ſeiner einzigen Verpflich

tung, der Leiſtung der ungemeſſenen Spanndienſte an das

Haus Lage, bedeutend verbeſſert ſei. – Von jedem Sterbe
fall, jedem Freibrief und jeder Auffahrt hatte der Verwalter
des Gutes Lage, Paſtor Pölking, vormals einen Reichstaler
als Paſtor und einen Taler als Adminiſtrator erhalten. Um
nun nach dem Fortfall der Freibriefe und Sterbefälle dieſer
Schreibgebühren nicht verluſtig zu gehen, zog er ſie neuer
dings zuſammen mit der Auffahrtsſumme ein, und zwar

hatten Voll- und Halberben ſechs, Kötter drei Reichstaler

an ihn zu entrichten.) Meierbriefe waren auf der Kom
mende nicht erteilt worden, dagegen bei Bezahlung der Auf
fahrt ein Auszug aus dem Auffahrtsprotokoll, unter dem

zugleich über den erlegten Betrag quittiert wurde.
Die im Konſtitutionsgeſetz enthaltene Beſtimmung über

die Aufhebung ſämtlicher Privilegien erſtreckte ſich auch auf
den Mühlenbann. Sie geſtattete alſo einem jeden, Müh

Anerbe erſt dreizehn Jahre alt ſey, gutsherrlicher ſeits zu er
lauben, daß e

r

ſich mit Anna Maria Gauſekuhl wieder verhey

rathen dörffe, und d
a ihm vorhin bei Dingung der Stätte zwan

zig zwey Mahljahre bewilligt, und er jetzt nach dem Geſetze nicht

mehr als ſiebenzehn Mahljahre erhalten könne, bath e
r zugleich

auch in Betracht der vielen auf der Stätte haftenden Schulden

die Auffahrt mit ſeiner Braut auf ſiebenzehn Mahljahre gnädigſt

zu beſtimmen, e
s iſ
t

dieſes der Königlichen general Admini
stration der Weſtfäliſchen Krone vorgeſtellet, und unterm ſechs
ten des Monats November genehmigt, und die Auffahrt auf
ſiebenzehn Mahljahre zu achtzehn Reichsthaler gnädigſt be
ſtimmt worden, welche die Braut zu zahlen angenommen.

Ludg. Pölking, Pastor e
t Administrator.“
St.-A. O

.

Rep. 111II. C
.

25.

*) Domänendirektor v
. Ditfurth verurteilt dieſe Aenderung

in der Randgloſſe: „Iſt wohl nicht in der Ordnung und durch
aus abzuſtellen.“

St.-A. O
.

Rep. 111II. C
.

25.
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len anzulegen, wenn nicht durch die neue Anlage die bereits

vorhandenen Mühlen in ihrem Betriebe irgendwie geſtört

wurden. Mühlenzwang bedeutete das Recht, für einen be
ſtimmten Bezirk mahlen zu dürfen, deſſen Inſaſſen aus
ſchließlich dieſe eine Mühle zu benutzen verpflichtet waren.

Ueber die Domanial-Bannmühlen im Weſerdepartement, die

dem Kaiſer zufielen, forderte im Jahre 1809 der Finanz
miniſter ein Verzeichnis,) das der Präfekt mit dem Do
mänendirektor ſeines Departements aufſtellen ſollte über

ſämtliche genannten Mühlen mit Angabe der Höhe des
Bannrechtes einer jeden und ihresdurchſchnittlichen Jahres
ertrages in Geld. Der Präfekt ſollte ſich mit dieſer „für
das Gouvernement ſehr intereſſanten Arbeit“ ſchleunigſt be
ſchäftigen. Den jährlichen Ertrag der im Diſtrikt Osna
brück gelegenen kaiſerlichen Mühlen berechnete Delius auf
10169 Taler 4 Groſchen 8 Pfennige oder 39 507 Franken
32 Centimes, u. a. den Ertrag der Osnabrücker Herrnteichs
mühle auf 589, zweier Mühlen zu Quakenbrück auf 2210,

der Mühle zu Egelſtädt auf 18 Taler uſw. Die Pachtgelder

wurden nicht für die Mühlen allein bezahlt, die Pächter

hatten auch das Nutzungsrecht an den zugehörigen Gärten

und Ländereien. In den Diſtrikten Minden und Bielefeld
waren alle herrſchaftlichen Mühlen Zwangsmühlen. Zu
jeder gehörte eine beſtimmte Anzahl von Kolonaten, deren

Bewohner ausſchließlich in dieſen Mühlen ihr Korn mahlen
laſſen mußten. Von dem Getreide fiel der 24. Teil dem
Mühlpächter als Mahlmetze zu. Den Verbrauch einer
jeden Perſon zwiſchen 12 und 60 Jahren ſchätzte man durch
ſchnittlich auf 10 Scheffel Roggen nebſt 2 Scheffeln Futter
ſchrot für das Vieh. Bei der alle ſechs Jahre ſtattfindenden

*) St.-A. O. Rep. 111II. F. 2. Der Finanzminiſter an den
Weſerpräfekten. 15. März 1809.
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Perſonenzählung wurde die Mahlmetze nach der Kammer
taxe, nämlich zu einem Taler für den Scheffel Roggen, be
rechnet und ſo unter Veranſchlagung des Müllerlohnes und

der Unterhaltungskoſten die Höhe der neuen Pachtſumme
feſtgeſetzt. Ueber entzogenes Zwanggemahl beſchwerten ſich

im Juni 1809 bei der Osnabrücker Präfektur die Erbbeſitzer
der in den Kantonen Versmold und Halle belegenen Do
manialmühlen.) Dieſe waren ihnen im Jahre 1764 durch
Kontrakt mit der Regierung erblich überlaſſen und von ihnen
„titulo quam maxime oneroso“ meiſtbietend erſtanden
worden. Von jedem ihrer Zwangsmahlgäſte hatten ſi

e ein
jährliches Kopfgeld von 1

0

Groſchen und 1
0 Pfennigen an

die königliche Rentei zu entrichten. Für Bettmann, einen
der Beſchwerdeführenden, belief ſich dieſe Abgabe auf 362

Taler jährlich. Die Mahlgäſte waren verpflichtet geweſen,

auf dieſen Mühlen ihr Getreide mahlen zu laſſen, „keines

Weges aber auf andere und fremde Mühlen das Getreide
muthwilliger Weiſe zu verſchleppen noch den Mühlenbe
ſitzern das Mahlgeld oder die Metze in natura zu entziehen,

alles bey Vermeidung der im Mühlenreglement determinir
ten Strafe.“ Seit nun am 1

. Juni der Mühlenzwang be
ſonders aufgehoben war, ſahen ſich die Beſitzer außer ſtande,

die bisherige Mühlenſteuer weiter aufzubringen, falls ſi
e

nicht in ihrer Gerechtſame auch fernerhin beſtätigt würden.

In ſeiner Antwort a
n

den Bielefelder Unterpräfekten gab

Präfekt Delius die Auskunft, daß er mit der Aufhebung der
Mühlenzwangsgerechtigkeit auch das Mühlengeld als weg

gefallen erachte, daß e
s jedoch außerhalb ſeines Machtbe

reiches ſei, eine Fortdauer des Mühlenzwanges zu verfügen.

Im Mai des Jahres 1811 verzichtete Napoleon auf die
von ihm beanſpruchten Domänen in Weſtfalen, und Jerome

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. F. 2.
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war bemüht, die übrigen, von ſeinem Bruder als Dotationen

bereits verſchenkten Domänen zurückzukaufen.")

Im Intereſſe einer wirkſamen Forſtverwaltung unter
ſchied das Miniſterium der Domänen, Forſten und Gewäſſer
durch ein Dekret vom 29. März 1808 6 Konſervationen, die
in Forſtinſpektionen, Unterinſpektionen, Oberförſtereien und

Reviere zerfielen. Zum Generaldirektor der Domänen,

Forſten und Gewäſſer wurde im Mai 1808 der ehemalige
heſſiſche Oberjägermeiſter von Witzleben berufen, zu Gene
ralinſpektoren Oberforſtmeiſter von Winzingerode und Forſt
inſpektor Schulz. Hauptſitz der fünften Konſervation war

Osnabrück. Generalinſpektor der Forſten und Gewäſſer für

das Oberems-Departement wurde Graf Guy, Konſervator
von Hammerſtein, Oberforſtmeiſter (grand maitre
forestier) in Diepholz von Voß. An der Spitze der Forſt
unterinſpektion Osnabrück ſtand Graf Münſter. Die För
ſter, deren es berittene, gehende und Unterförſter gab,

waren, ähnlich wie die Gendarmen, nach Bezirken in Bri
gaden eingeteilt. – Die Konſtitutionsbeſtimmung über Auf
hebung der Sonderrechte hatte auch in der Forſtverwaltung

Unklarheiten hinterlaſſen, u. a. hinſichtlich der Gografen

dienſte. Im April 1809 z. B. ſollte, da ſehr notwendige
Forſtkulturen in der Eſſener Brigade vorzunehmen waren,

nach Uebereinkunft des Domänendirektors von Ditfurth
und des Forſtkonſervators v. Hammerſtein ein Teil der rück
ſtändigen wie der laufenden Gografendienſte für dieſe Forſt
arbeiten gegen die gewöhnliche Berechnung verwendet und

dem Eſſener Brigadier-Förſter überwieſen werden. *) Um

der im Anſchluß daran entſtehenden Meinungsverſchieden

heit über die Berechtigung der Forderung von Gografen

*) Vgl. Berghaus, Deutſchland vor 50 Jahren Bd. II. S. 261.
*) St.-A. O. Rep. 111II. D. 19.
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dienſten ein Ende zu machen, teilte Hammerſtein ſchließlich

dem Unterinſpektor Grafen Münſter mit,) daß nach einer
Entſcheidung der Königlichen Generaldirektion laut Artikel 3

des Königlichen Dekrets vom 27. Juli 1809 die Gografen
dienſte, als von der Gerichtsbarkeit herrührend, fürderhin

nicht gefordert werden könnten. Doch wurden, wie ein an
deres Schreiben”) an den Grafen Münſter aus dem folgen

den Monat beweiſt, auch jetzt noch von Beamten der Forſt
verwaltung die Gogerichtsdienſte für nicht aufgehoben ge

halten. Die Abhaltung von Holzverkäufen war dahin ge
regelt, daß die Förſter angewieſen waren, zu Verkäufen den
zuſtändigen Maire hinzuzuziehen und ihm auch das Ver
kaufsprotokoll vorzulegen. Doch kamen öfters Fälle von
Achtungsverletzung der Maires durch untere Forſtbeamte
vor, u. a. in Ueffeln.”) Hier beſchwerte ſich im Mai des
Jahres 1810 der Maire Dykhoff darüber, daß der Brigadier

Förſter Beuthe in einem Gemeinheitswalde der Kommune
Ueffeln einen bedeutenden Verkauf abgehalten hatte, ohne

den Maire zuzuziehen, daß ferner das von dem genannten

Förſter dem Vernehmen nach ſelbſt geführte Protokoll bisher
vergeblich von ihm gefordert war. Beuthe erklärte zu ſeiner
Verteidigung, er habe die Genehmigung ſeines vorgeſetzten

Oberförſters für den Konſervator und der Präfektur gehabt

und den Verkauf in Gemeinſchaft mit dem Kreiseinnehmer
abgehalten. Ferner habe auf Vorſtellung des genannten

Oberförſters die Präfektur geſtattet, daß die Holzverkäufe

nur noch von den Kanzeln verkündigt würden und die üb
liche Einrückung in die Wochenblätter unterbleiben könne.

merſtein an den Sous-Inſpekteur Grafen Münſter. 16. Sep
tember 1810. -

*) St.-A. O. Rep. 111II. D. 19. Brigadier-Förſter Knuſt
an den Inſpekteur Grafen von Münſter zu Langelage.

*) St.-A. O. Abſchnitt 112a 11.
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Uebrigens habe der Erfolg gezeigt, daß dieſe Art der Be
kanntmachung vollauf genüge, denn noch nie hätten zu

einem Verkaufe in ſeinem Bezirk ſo viele Menſchen ſich ein
gefunden, auch ſei das Holz noch nie ſo teuer verkauft wor
den wie dieſes Mal. Hammerſtein ergriff gleichfalls gegen

den beſchwerdeführenden Maire Partei und warf ihm vor,

er müſſe wohl in dem Wahne leben, daß der fragliche Wald
ein Kommunalforſt, während er doch in Wirklichkeit ein un
geteilter königlicher Intereſſentenforſt ſei. „Als Feind aller
Chikanen und kleinlicher Streitſucht“ jedoch bat er den
Maire, die Holzverkäufe künftig ſeinem Wunſche gemäß

ſelbſt abhalten zu laſſen. Die allgemeinen Bedingungen für
Holzkäufer waren in dem cahier des charges feſtgelegt.

Beſondere Beſtimmungen wurden im Bedarfsfalle nach vor
ausgegangener Bekanntmachung vor jedem Verkauf in Ge
genwart des Maire und der Revierförſter vereinbart. Käu
fer hatten z. B. außer dem Werte des geſteigerten Holzes die
Koſten der Bekanntmachung und des Botenlohnes, ferner
Anſchlagsſtempel, Heuerlohn und Schreibgebühren des Limi
tationsprotokolles, jeder nach dem Verhältnis ſeiner Kauf
ſumme, ſowie vier Prozent Kulturgelder zu zahlen. Die
Hauptſumme war nach drei Monaten an die Diſtriktsdomä
nenkaſſe oder den von ihr beauftragten Ortserheber zu ent
richten. Bei Entwendungen oder Beſchädigungen durch den

Käufer müßte dieſer den eigentlichen Wert und den vier
fachen Wert als Strafe bezahlen. Die Abfuhr hatte bei

Strafe der Beſchlagnahmung innerhalb vierzehn Tagen zu
erfolgen. Der Zuſchlag war nur dann gültig, wenn ſich nach
beendigtem Verkauf ergab, daß die Taxe durch die Verſteige

rung erreicht war. ) Vor der Erhebung Weſtfalens zum

*) Bei Gelegenheit eines Verkaufes von 9 Haufen abge

hauener Weidenköpfe am 4. März 1811 feſtgeſetzte Beſtimmungen.

St.-A. O. Rep. 111III. I. 8.
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Königreiche wurden den Förſtern für jeden Waldfrevel, den

ſi
e zur Anzeige brachten, entſprechende Prämien, ſogenannte

Pfandgebühren, ausgezahlt. Da das königliche Organi

ſationsdekret die Pfandgebühren nicht ausdrücklich aufhob,

ſo wurden ſi
e

an den meiſten Orten zur nützlichen Aufmun
terung der Forſtunterbeamten auch weiterhin gegeben. In
der Unterinſpektion Osnabrück waren folgende Pfandge

bühren üblich.!) In der Oberförſterei Iburg: für die An
zeige eines bei Tage ausgeübten Waldfrevels 8 Groſchen,

eines bei Nacht verübten Frevels 1
6 Groſchen, bei Haus

ſuchungen 1
2 Groſchen, bei wichtigen und mit beſonderer

Beſchwerde verknüpften Fällen mindeſtens 2 Taler; in der
Oberförſterei Bramſche: für die Anzeige eines Diebſtahles
von Stammholz 2 Taler 4 Groſchen, war der Diebſtahl zur
Nachtzeit erfolgt, 2 Taler 8 Groſchen, für Eintreiben von bei
Hudefrevel gepfändetem Vieh 4 Groſchen – Pferde, Kühe
und Rinder wurden in dieſem Falle ſtückweiſe, Schweine
und Schafe herdenweiſe berechnet – bei Abbrechen von
Aeſten 4 Groſchen, bei Diebſtählen von Laub, Plaggen und

Heide ebenfalls 4 Groſchen, bei Entwendung von Buſch

holz je nach den Umſtänden 8 Groſchen bis zu 1 Taler, bei
unerlaubtem Fällen eines Baumes durch einen Eigenbe
hörigen 1

6

Groſchen. In der zweiten Brigade der Ober
förſterei Bramſche wurden für jede Anzeige in den Alem

tern Wittlage, Schledehauſen und Buer 16, im Amte Hunte
burg 2

0

Groſchen gezahlt. Außerdem mußten dem anzei
genden Beamten etwaige Zehrungs- oder ſonſtige Koſten

durch den Beklagten erſetzt werden. Wegen wiederholten
Holzdiebſtahles, Widerſetzlichkeit, ſelbſt mit Gewalt ausge

übter Hude war beſonders die Gemeinde Ueffeln bekannt,

ſodaß von Hammerſtein ſchließlich vom Präfekten Delius

*) St.-A. O
.

Abſchn. 112a 1
1
.

General-Diraktion a
n

v
.

Hammerſtein. 12. März 1809.
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eine exemplariſche Beſtrafung, etwa Abſendung eines Gen
darmen forderte, beſonders notwendig ſe

i

„ein ſtrenger Be
fehl zur Annahme eines Hirten oder wider das hirtenlos
umher laufende Vieh.“) Die bei der Verpachtung von Ge
meindejagden üblichen Bedingungen finden ſich in einem
Pachtprotokoll vom 10. September 1812, deſſen Wortlaut

wir in der Fußnote wiedergeben.*)

*) St.-A. O
.

Abſchn. 112a 11. v
.

Hammerſtein an Delius.
26. Juni 1809.

*) „In Gefolge der von dem Munizipalrat der Mairie Heſ
ſelteich unterm 3ten dieſes abgegangenen Erklärung die Jagd
gerechtigkeit in der Mairie Heſſelteich auf 3 auf einanderfolgende
Jahre nämlich für die Jagdzeiten 1812/13, 1813/14, 1814/15 oder
vom 1

. September 1812 bis 1815 zum Beſten der Kommunal
kaſſe meiſtbietend zu verpachten wurde nach vorgängiger öffent
licher Bekanntmachung in der Kirche zu Versmold im heutigen

dazu angeſtellten Termin den ſich eingefundenen Licitanten
zuvor eröffnet, daß die Jagdgerechtigkeit in der Kommune Heſſel
teich für die erwähnten 3 Jahre dem Meiſtbietenden unter fol
genden Bedingungen verliehen werden ſollte.

1
. Keiner kann die Jagd ausüben als derjenige, welcher mit

einem port d'armes verſehen iſt.

2
. Der Jagdpächter iſ
t für allen Schaden und Nachteil den

e
r

durch die Ausübung der Jagd verurſachen könnte, den ein
zelnen Individuen die e

s betrifft verantwortlich und zu deſſen
Erſatz verbunden.

3
. Um aber die Jagdpächter in dieſer Hinſicht genau contro

liren und ſich daran nötigenfalls regreſſiren zu können, ſoll
niemand zum Meiſtgebot zugelaſſen werden als derjenige, welcher

in den Mairien Versmold, Heſſelteich und Bochhorſt angeſeſſen
iſt, weshalb denn auch dem Pächter die Befugnis nicht zuſteht,
die Jagdgerechtigkeit an irgend jemand der außer den beſagten

Mairien wohnt oder anſäſſig iſ
t

wieder abzutreten, indem eine
ſolche Abtretung ungültig iſt.

4
. Es ſoll zwar das Recht in der Kommune Heſſelteich zu

jagen dem Meiſtbietenden vorläufig zugeſchlagen und derſelbe
einſtweilen zur Ausübung zugelaſſen werden, indeſſen iſ

t

der
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Ein Zweig der franzöſiſchen Verwaltung in Weſtfalen,

der in ſeiner vorteilhaften Organiſation, zumal den beſtehen

den verwickelten Beförderungsverhältniſſen gegenüber, zu
nächſt recht vielverſprechend wirkte, war das Poſtweſen. Die
Hauptbeſtimmungen über die Neueinrichtung der „General
verwaltung der Poſten, Relais und Boten im Königreich

Weſtfalen“ enthielt ein Dekret vom 11. Februar 1808. An
die Spitze der Poſtverwaltung trat als Generaldirektor der

Staatsrat Pothau. Die Poſtdirektion in Osnabrück unter

ſtand dem Poſtdirektor Corſica, in Minden wirkte der Poſt

Jagdpachtungs-Contract erſt dann als abgeſchloſſen und exe

cutoriſch anzuſehen, wenn der Herr Praefect denſelben geneh
migt haben wird.
Als nun unter dieſen vorausgeſchickten und deutlich bekannt

gemachten Bedingungen hierauf zur Verpachtung der Jagdge
rechtigkeit in der Kommune Heſſelteich vom 1. September 1812
bis 31. Auguſt 1815 oder für die in dieſem Zeitraum geſetzlich

ſtattfindende Jagdzeit geſchritten werden ſollte und demnächſt
die Pachtluſtigen zur Eröffnung ihres Meiſtgebots aufgefordert
waren, ſo offerirten an jährlicher Pacht

Herr Ebeling . . . 4 francs
„ Fr. W. Delius . 5

„ Boſchulte . . . 6

„ Ebeling . . . 7 /

„ Fr. W. Delius . 8

und wurde dem Letzteren, da niemand mehr geben wollte, für
das Meiſtgebot von acht francs die Jagdgerechtigkeit unter den

bekannt gemachten Bedingungen auf drey aufeinanderfolgende

Jahre zugeſchlagen.

Nach geſchehener Verleſung iſ
t

das vorſtehende Verpach

tungsprotocoll von den intreſſirten Theilen überall genehmigt

nächſtdem aber von dem Pächter ſelbſt und von Seiten der

Commune Heſſelteich durch Unterſchrift beſtätigt worden.

(St.-A. O. Rep. 111III. I. A. 2.) -

Der Maire

Fr. W. Delius. A
.

Delius.“
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inſpektor von Baley und ein Poſtkommiſſar, Berkenkamp.

Der Poſtbetrieb im Osnabrückiſchen war bis zum Jahre 1808
folgendermaßen gehandhabt worden. Das fahrende Poſt

amt!) zu Osnabrück beförderte die hannoverſche, die Ham
burger, die Bremer, die Nienburger und die Mindener Poſt,

Dieſe Poſten gingen zunächſt ſämtlich über Bohmte, Lem
förde, Diepholz und Sulingen bis Nienburg. Von hier
führte dann die hannoverſche Poſt über Neuſtadt nach Han
nover, die Hamburger über Rethen, Viſſelhövede, Melle und
Harburg nach Hamburg, die Bremer über Hoya, Altenbruch

hauſen und Uenzen nach Bremen, die Mindener endlich über

Leeſe nach Minden. Außerdem war ein wöchentlicher Poſt
botengang von Osnabrück über Diepenau nach Leeſe eingerich

tet. Die Einnahmen aus dieſen Poſten wurden nach Abzug der
Ausgaben vierteljährlich an die Herrſchaft Hannover einge

ſandt. Während eines Zeitraumes von 10 Jahren betrug

der jährliche Durchſchnittsüberſchuß 4347 Taler 5 Groſchen
5 Pfennige hannoverſcher oder 4968 Taler 6 Groſchen

2 Pfennige Konventionsmünze.*) Das Poſtamt Osnabrück
beförderte ferner eine fahrende Poſt über Ibbenbüren,
Rheine, Bentheim, Delden, Deventer, Amersfoort, Naarden

nach Amſterdam. In Ibbenbüren wurden Poſtſendungen
von der preußiſchen Poſt übernommen, die über Hopſten.

und Schapen nach Lingen und weiter ins Oſtfrieſiſche ging.

Eine weitere fahrende Poſt führte von Osnabrück über Len

*) St.-A. O. Rep. 111II. L. 1. -

*) Daſ Ueberſicht vom 11. September 1808. Schon im fol
genden Jahre aber waren die Erträge aus den Poſten faſt gleich

Null, da durch die Tätigkeit der weſtfäliſchen Polizei die Unſicherheit

in der Beförderung von Poſtſachen ihren höchſten Grad erreichte.
Vgl. Holzapfel, Das Königreich Weſtfalen, S. 162, ebenſo Göcke,
Das Königreich Weſtfalen, S. 107.
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gerich nach Münſter. Bei dieſer wurden Güter, die nach

Bielefeld und ins Lippiſche beſtimmt waren, von Lengerich

ab durch preußiſche Poſten übernommen. Die Poſt Osna
brück-Amſterdam war urſprünglich durch die Familie Hehmp

ſen u. Co. zu Naarden in Gemeinſchaft mit den Vorfahren

der Osnabrücker Familie Pagenſtecher, die Poſt nach Mün
ſter bis Lengerich von der Familie Pagenſtecher unter gro

ßen Koſten angelegt und unterhalten worden. Beiden Fa
milien war der Genuß der Einkünfte aus dieſen Poſten nie
mals irgendwie ſtreitig gemacht worden. Nach dem Tode

des Osnabrücker Poſtmeiſters Pagenſtecher im September

1804 hatte das Generalpoſtdirektorium in Hannover einen

Poſtſekretär mit der Führung der Geſchäfte betraut, die
Einkünfte des verſtorbenen Poſtmeiſters jedoch der Witwe

belaſſen. Die Wegnahme der Schlagbäume auf den Poſt
ſtraßen hatte ſchon von Peſtel als Präfekt des Weſerdeparte

ments verfügt und durchführen laſſen, doch waren die

Schranken nach und nach von den Ortſchaften wieder erſetzt

worden. Bei einer Reviſion im Juli 1810 wurden allein
zwiſchen Lübbecke und Osnabrück nicht weniger als 22 vor
gefunden. Gegen Ende desſelben Jahres beſtimmte nun

eine Präfekturverfügung!) die endgültige Wegräumung der
Schlagbäume auf den Poſtſtraßen, da ſi

e lediglich den Lauf
der Poſten hinderten und eine Unbequemlichkeit für die Rei
ſenden überhaupt bildeten. Die Kommunen mußten ſich
alſo wohl oder übel dazu bequemen, nur Buer und Berge

blieb dieſe Einnahmequelle erhalten, da ſie weder von reiten
der noch von fahrender Poſt berührt wurden. Die Gemeinde
Neuenkirchen bat, den Schlagbaum behalten zu dürfen, weil

ſi
e nur zwei Mal wöchentlich von reitender Poſt berührt

) St.-A. O. Rep. 111n L. 2. Arrete vom 8
. Novem

her 1810.

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 15
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wurde und erbot ſich, beim jedesmaligen Durchritt der
Briefpoſt einen Wächter zur Oeffnung bereit zu ſtellen; der
Antrag wurde jedoch abſchlägig beſchieden. Von der genann

ten Verfügung wurden beſonders die Aemter Heepe, Melle,

Oſterkappeln, Hille, Schledehauſen und Neuenkirchen be
troffen. Den Dienſt der herrſchaftlichen Briefträger hatten

bis zur Gründung des weſtfäliſchen Königreiches in der
Regel kleine Grundeigentümer verſehen, die die Pflicht des
Briefträgers in ihre Stelle hatten und dafür allerlei Frei
heiten bei Wegebeſſerungen, Ordonnanzen und ſonſtigen

Dienſten, wie auch den Vorzug geringerer Abgaben oder
gänzliche Befreiung von Amtsgefällen genoſſen.!) Auf
ihrem Botengange berührten ſi

e

beſtimmte Stationen, die

%
2

bis höchſtens 1% Stunde von einander entfernt waren.

Auf dem Rückwege wurden keine Briefe angenommen, d
a

für die Aufnahme der Briefſchaften dieſer Richtung wieder
beſondere Stationen beſtimmt waren. Die Briefboten
wurden u. a. dazu verwandt, Briefe und Verordnungen vom

Amt a
n

die Vögte oder umgekehrt, und in den Vogteien

ſelbſt an die Paſtöre und Untervögte und zurück zu beſtellen.

In der Mairie Melle unterhielt man den Poſtdienſt auf fol
gende Weiſe: Da das Osnabrücker Poſtamt nur nach den
jenigen Orten Poſtſendungen beförderte, die von der feſtge

legten Poſtſtraße berührt wurden, ſo waren in Melle die
ordonnanzpflichtigen Eingeſeſſenen mit zwei Bürgern dahin
überein gekommen, daß ſi

e ihnen täglich 4 Gutegroſchen

zahlten, wofür dieſe bei Tag und bei Nacht alle Briefſchaf
ten und ſonſtigen Beſtellungen zu beſorgen und ſoviel Boten

zu ſtellen hatten, als die Umſtände gerade erforderten. So
zahlte jeder der Pflichtigen nur 2 Gutegroſchen in einem

*) St.-A. O
.

Rep. 111II L. 1. Der Maire von Kanton
Berge a

n

den Präfekten. 31. Januar 1809.
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Zeitraum von etwa 15 Monaten. Der Dienſt war ſtets

in der beſten Weiſe verſehen worden, und dieſe Einrich
tung hatte ſich zur allgemeinen Zufriedenheit bewährt, ſo
daß der Maire von Melle den Präfekten Delius bat,) die
Beibehaltung der Gemeindeboten geſtatten zu wollen, was

von dieſem in Anbetracht der im weſtfäliſchen Poſtbetriebe

herrſchenden Uebelſtände im Grunde wenigſtens genehmigt

wurde. Eine ähnliche Einrichtung beſtand trotz der Auf
hebung des Botenweſens im Kanton Jburg noch im Auguſt

1813. Hier hatte der Einnehmer Wüſte im Jahre 1809 mit
dem Boten Eichholz und deſſen Gehilfen einen Kontrakt ab
geſchloſſen, wonach dieſe die Beſorgung von Briefen und

Paketen von Iburg nach Osnabrück und umgekehrt gegen

einen Sold von 10 Talern jährlich übernahmen, und zwar
machte Eichholz wöchentlich dreimal, ſein Gehilfe zweimal

den Botengang nach Osnabrück.*) Auf ſolche und ähnliche
Weiſe hatte man ſich an den meiſten Orten im Osnabrück
ſchen zu helfen geſucht, bis die Neuorganiſation der Poſtver
waltung in Weſtfalen die Beförderung von Poſtſachen durch

nicht im Dienſte der königlichen Poſt ſtehende Boten unter
ſagte, im übrigen aber nicht für entſprechenden Erſatz ſorgte.

Bald klagte man überall über hohes Poſtgeld, Unordnung,

Unſicherheit und Langſamkeit der Poſten. Beſchwerden

hatten jedoch nicht den geringſten Erfolg, ſodaß man, wie

der Osnabrücker Diſtriktsbericht vom 1. Juni 1809 meldet,
wähnte, ſi

e würden dem Könige gefliſſentlich vorenthalten,

Für ſeine Reſidenz führte Jerome ſchließlich eine Beſſerung
herbei, indem e

r drei neue Poſtrelais zwiſchen Kaſſel und
Marburg, weitere drei zwiſchen Kaſſel und Braunſchweig

!) St.-A. O. 111II. L. 1. Maire Wedekind an den Prä
fekten Delius. 6

. Februar 1810.

*) St.-A. O. Rep. 111III, III. 1. Percepteur Wüſte an
den Unterpräfekten Saillard. 24. Juli 1813.

15*
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und eins zwiſchen Kaſſel und Hannover einrichten ließ.*)
Zugleich beſtimmte er, daß die Begleitung der Poſtgeld

wagen, die von der Bürgerſchaft zu ſtellen war, außer dem
Seitengewehr, wie bisher, jetzt „auch mit geladenem Schieß
gewehr“ ausgerüſtet werden ſollte. Gegen Ende des Jahres
1808 wandte ſich die geſamte Kaufmannſchaft von Osnabrück

beſchwerdeführend an den Präfekten und wies in ihrer Ein
gabe*) nach, daß ſeit der Einführung der weſtfäliſchen Poſt
die Beförderung infolge des eingeſchränkten Poſtverkehrs

weſentlich verlangſamt ſei, die Briefſchaften faſt die doppelte

Zeit brauchten wie früher, daß obendrein das Porto bedeu

tend erhöht ſei. Der Osnabrücker Poſtdirektor bezeichnete

ſelbſt die Poſtverbindung im Weſerdepartement als „eine

der fehlerhafteſten im ganzen Königreiche.“*) Die Unſicher
heit in der Beförderung beſonders von Briefſchaften be
gann mit der Einrichtung der ſogenannten hohen Polizei
am 18. September 1808 und gewann ſeitdem fortwährend

an Ausdehnung.*)

Zu weiteren wiederholten Beſchwerden der Bewohner
an die Regierung boten die Straßen im Osnabrückiſchen
Anlaß, die ſich zum größten Teil in recht ſchlechter Ver
faſſung befanden. Der proviſoriſche Finanzminiſter Beugnot
forderte ſchon bald nach der Gründung des weſtfäliſchen

Reiches den Präfekten des Weſerdepartements auf, ſein Au
genmerk auf den Zuſtand der Departementsſtraßen zu rich
ten und betonte, daß man bei einem Gegenſtande von ſolcher

!) St.-A. O. Rep. 111II. L. 1. Geſetz vom 17. Januar
1810,

*) Thimme, Die inneren Zuſtände. Bd. I. S. 383.
") Von dem lähmenden Einfluß, den die auch das Brief

geheimnis mißachtende Spionierſucht der geheimen Polizei auf
das Poſtweſen ausübte, geben u. a. die Berichte der preußiſchen

Geſandten am Kaſſeler Hofe ein deutliches Bild.
V
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Bedeutung es nicht bei einzelnen und unbedeutenden Aus
beſſerungen bewenden laſſen, ſondern, ſoweit eben möglich,

alle Verbindungswege von Bedeutung herſtellen und er
halten müſſe. Die dann folgenden Zeilen aber ſchränken
das Geſagte ſchon ganz weſentlich ein: „Sie dürfen nicht
außer acht laſſen, daß die Regierung in dieſem Jahre nur
ſehr geringe Mittel für die Unterhaltung der Wege und
Straßen anzuweiſen hat. Sie müſſen folglich jeden Plan
einer Verbeſſerung oder Herſtellung, deren Notwendigkeit

nicht erwieſen iſt, hin halten (ajourner).“!) Daß der
Präfekt auf dieſe miniſterielle Weiſung hin vorläufig nicht

um Mittel für Wegebauten einzukommen wagte, iſt begreif

lich. Dagegen kam der Osnabrücker Magiſtrat in ſeinen
Diſtriktsberichten des öfteren auf die Wegefrage zurück. Zu
nächſt wies er in dem Märzbericht des Jahres 1808 darauf
hin, daß die Landſtraßen im Weſerdepartement noch viel zu
wünſchen ließen, beſonders der Weg von Osnabrück nach
Minden, da er Osnabrück mit dem nächſten ſchiffbaren Fluſſe

verbinde und der längſt projektierte Kanal, ſo nützlich e
r

auch ſein möge, wohl Projekt bleiben werde. Die Wichtig

keit derſelben Straße hebt übrigens ſpäter, wenn auch aus
einem anderen Grunde, der Präfekt des Oberems-Departe

ments von Keverberg hervor. Im Juni desſelben Jahres
beauftragte Finanzminiſter Bülow den Präfekten Delius,

Peſtels Nachfolger, innerhalb vierzehn Tagen unter Bei
fügung von geographiſchen Sonderkarten nach der früheren
Territorialeinteilung eine Denkſchrift einzuſenden mit An
gaben über die vorhandenen Kunſtſtraßen, ihre Richtung und
Ausdehnung, Zeitpunkt und Art der Anlage, über die Höhe
der Herſtellungskoſten, das Aufſichtsperſonal, die erforder

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. A
.

11. Beugnot a
n

von Peſtel.

29. Februar 1808.
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lichen Unterhaltungskoſten uſw., ſowie über die Richtung

neu anzulegender Straßen. Zu durchgreifenden Maßnah
men aber kam es auch dieſes Mal nicht. Im Jahre 1813
ſchlug dann der Generalrat des Oberems-Departements eine
Klaſſifizierung der Wege vor, der der Präfekt beiſtimmte.!)

Demnach galten als Heerſtraßen (routes militaires) die
von Holland über Lingen nach Quakenbrück zu bauende

Straße und die Linie Minden-Osnabrück, als Departe

mentsſtraßen die Linien Osnabrück–Quakenbrück und Lin
gen–Meppen–Papenburg, als Arrondiſſementsſtraßen die
Wege Osnabrück–Melle, Osnabrück–Saline Rothenfelde,

Quakenbrück–Kloppenburg–Hildesheim und Lingen–

Quakenbrück. Zugleich klagte der Rat über die Unmöglich

keit, Geldmittel für Wegebauten flüſſig zu machen. Zu
dieſem Punkte machte Keverberg in ſeinem Gutachten den
Vorſchlag, man ſolle dafür den Beſtand in Anſpruch nehmen,

den die vom Generalrat für das Rechnungsjahr 1813 an
gebotenen*) zwei Zuſchlagspfennige einbrächten. Und zwar

wollte er einen Teil angewendet wiſſen für die Wiederher
ſtellung der eingeſtürzten Emsbrücke bei Meppen und die
Ausbeſſerung der am meiſten reparaturbedürftigen Depar

tementsſtraßen, den Reſt, um die gefährlichſten und ver
fallenſten Stellen der Route Minden-Osnabrück inſtand
zu ſetzen, denn gerade dieſe Straße ſei für die Bewegungen

der Heere von höchſter Bedeutung und durch die unaufhör
lichen Durchmärſche der Truppen und beſonders der Ar
tilleriekonvois, die ſich aus dem Inneren des Landes auf
Hamburg bewegten, an mehreren Punkten gänzlich abge

nutzt. Die Wegebauten ſelbſt, beſonders die Anlage der

*) St.-A. O. Rep. 111III. II
.

B
. 2
,

6
. Generalrats

protokoll vom 15. Mai 1813.

*) votés.
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großen Heerſtraße von Weſel nach Hamburg, waren für die
Bevölkerung außerordentlich läſtig, da die Gemeinden die

zahlreichen Hand- und Spanndienſte unentgeltlich leiſten

mußten. Für das Drückende dieſer Forderung ſpricht u. a.
ein Wegeaufſeherbericht, ) demzufolge allein aus dem Kan
ton Oſterkappeln in fünf Tagen 105 Hand- und 56 Spann

dienſte geſtellt wurden. Sache der Maires war es, die
nötige Anzahl von Arbeitern zu beſchaffen. Namentlich

ihnen empfahl daher Keverberg angelegentlich die möglichſte

Beſchleunigung der Wegebauarbeiten und kargte auch nicht

mit ſeinem Lobe, wo es ihm angebracht ſchien. So hebt er
in einem ſeiner Berichte hervor, der Maire von Laer, Len
gerke, habe den größten Eifer bewieſen „pour l'exécution
des réquisitions d'ouvriers employés à la grande route
de Wesel à Hamburg.“

Einen harten Schlag bedeutete beſonders für die Kauf
mannſchaft, die ohnehin an der Unzulänglichkeit der Ver
kehrs- und Beförderungsverhältniſſe ſchwer genug trug, die

plötzliche Abſetzung der preußiſchen Münzen*) in den zu

Weſtfalen gehörenden Ländern. Es iſt bekannt, daß die
weſtfäliſche Regierung den Umlauf der preußiſchen Mün
zen in den Ländern des Königreiches ſoweit als möglich

einzuſchränken ſuchte. Zunächſt wurde deshalb der Nominal
wert dieſer Münzen im Verhältnis zum Franken herab

*) St.-A. O
.

Rep. 111II. M. 1.

*) In dem Osnabrücker Diſtriktsbericht vom 19. März 1808
heißt e

s dazu: „Wie nachteilig die plötzliche Abſetzung des preu

ßiſchen Geldes ſei, bedarf kaum angemerkt zu werden. Den

Schaden ungerechnet, welcher ſoviele Tauſende und zunächſt den

Kaufmann trifft, kommt mit einmal eine Ware außer Umlauf,

welche zum Tauſch notwendig war und nicht ſogleich erſetzt iſt.

Ohne die dringendſte Not wird keiner ſich entſchließen, ſich mit

eins den Großen zu unterwerfen und – die Folgen für den
Handel ſind leicht zu berechnen.“ St.-A. O

.

Rep. 1111. A
.

8
.
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geſetzt, dann ihre Einführung gänzlich verboten. Vom

1. Januar des Jahres 1810 ab!) galten der Frank und
ſeine Dezimalteile als einzige Bezeichnung der Geldwerte,

die in Weſtfalen und Berg in Zahlung genommen wurden,

und zwar ſollten 100 Franken gleich gelten

„31 Thalern ediktmäßig Bergiſch

25% Thalern deutſches Conventionsgeld zum 20 fl
.

Fuß
25*/go Thalern preußiſch Gold

28*/177 Thalern preußiſch Courant

32”/19 Thalern coursmäßig Bergiſch

49°/2os Gulden holländiſch Courant.“

Von Goldſorten galten

der Napoleondor = 20 frcs.

„ Louisdor von 24 Livres = 23,70 „

„ Souverändor = 33,80 ,,

„ holländiſche Dukaten = 11,42 „

„ Friedrichsdor = 19,50 „,

von den Silberſorten, deren nicht weniger als 1
9 im Um

lauf waren,

der deutſche Speziestaler = 5,04 frcs.

„ Taler Konventionsmünze = 3,85 „

„ preußiſche Taler = 3,50 ,,

„ bergiſche Taler = 3,15 ,,

Die Scheidemünzen waren

der Münſterſche doppelte Schilling = 0,24*) frcs.

„ oder Hildesheimſche Gutegroſchen = 0,14*) ,,

// Schilling = 0,12*)
das Dreiſtüber-Stück a. d. Düſſeldorfer Münze = 0,10

**

ſº

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II
.

C
.

20, 19.

*) Bei Berghaus, Deutſchland vor 5
0 Jahren, Bd. III.

S. 93 = 20, 10 und 10 Centimes.
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Zur vollſtändigen Durchführung aber iſt das franzöſiſche
Münzſyſtem in den eroberten Ländern nicht gelangt, und

der Tarif der fremden Münzſorten, die in den Departements

der Oberems, Weſer- und Elbmündungen zirkulierten, um
faßte nach einer Angabe!) des Grafen Chaban Bremer, han
noverſche, oldenburgiſche, Brabanter, holländiſche, preußiſche,

deutſche Reichs- genannt Konventionsmünzen, mecklenbur

giſche, Hamburger, Lübecker, däniſche und holſteiniſche Mün
Zen.

Bevor wir auf die Wirkungen der franzöſiſchen Verwal
tung zurückblicken, ſei uns ein Wort über die Perſon Karl
Ludwig Wilhelm von Keverbergs geſtattet, der als Präfekt

des Oberems-Departements eine für das Osnabrücker Land
bedeutende Rolle geſpielt hat. Seine Perſon hat zu den

widerſprechendſten Anſichten Anlaß gegeben. Stüves un
freundlichem Urteil über ihn, dem Thimme”) ſich anſchließt,

können wir nicht unbedingt beiſtimmen. Machte Keverberg

auch aus ſeiner franzöſiſchen Geſinnung kein Hehl, ſo trat e
r

anderſeits nicht ſelten ſo für die Bewohner ſeines Departe

ments ein, daß er ſich wiederholt die ſchärfſten Vorwürfe von
ſeinen Vorgeſetzten zuzog und ſogar, hierin wirklich mit Un
recht, als Franzoſenfeind verdächtigt wurde. Wir möchten
das Urteil über den Oberemspräfekten dahin zuſammen
faſſen, daß Keverberg, mag e

r in ſeiner Eitelkeit lächerlich

und als Französling verächtlich erſcheinen, dennoch in ſeiner
Sorge für das ihm anvertraute Land wie auch beſonders in

der loyalen Art, mit der die Geheimberichte über die ihm
unterſtehenden Beamten abgefaßt ſind, durchaus ſympa

thiſch iſt.

*) St.-A. O
.

Rep. 111III. II. C
.

20, 19.

*) Stüve beurteilte Keverbergs Vorgänger Delius in ähn
lich abfälliger Weiſe, fand aber hierin nicht den Beifall Thimmes.
Vgl. Thimme a

.

a
. O
.

Bd. II. S. 115.
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In Hinſicht auf ihren direkten Nutzen ſind die Wirkun
gen der franzöſiſchen Verwaltung in den eroberten Ländern

von denkbar geringer Bedeutung. Man hätte erwarten ſol
len, daß für die Bewohner des Osnabrücker Landes, die ſchon

als weſtfäliſche Untertanen nicht wenig gelitten hatten, we
nigſtens die letzten Jahre der Fremdherrſchaft, die Zeit der
Zugehörigkeit zu Frankreich, von Vorteil geweſen wären. In
Weſtfalen war ja die Heilung eines der Hauptfehler ſeiner
Verfaſſung, des Finanzweſens, ſo gut wie ausgeſchloſſen, da
Napoleon die Hälfte der Allodialdomänen für ſich bean
ſprucht hatte und obendrein jede Gelegenheit wahrnahm, um

weſtfäliſche Gelder für ſeine Pläne zu erpreſſen. Zeigte Je
rome einmal guten Willen, ſeinen Untertanen, wie beiſpiels

weiſe auf dem Gebiete des Zollweſens, Erleichterungen zu
verſchaffen, ſo mußte er den Einſpruch, wenn nicht gar eine
Zurechtweiſung ſeines kaiſerlichen Bruders erfahren. Und

doch war die Lage der Bewohner der franzöſiſchen „hanſeati

ſchen“ Departements womöglich noch bedrückter als die der
Weſtfalen. Die Territorialeinteilung, beſonders die des Ober
ems-Departements, war, dank ihrer überſtürzten Entſtehung,

höchſt fehlerhaft und wurde darum, ebenſo wie das Grund
ſteuerſyſtem und manches andere, eine Quelle endloſer Rekla

mationen und Beſchwerden. Der aus Angehörigen zweier Na
tionen zuſammengeſetzte Beamtenapparat funktionierte nicht
entſprechend. Die Beſetzung beſonders der Mairepoſten bot
große Schwierigkeiten, und ihre neuen Inhaber gerieten in
manchen Fällen, namentlich bei der ungewohnten Aufſtel
lung des Budgets,) in nicht geringe Verlegenheit. Auf
die Bedeutung der franzöſiſchen Neuerungen auf dem Ge
biete der Gerichtsverfaſſung haben wir bereits hingewieſen.

) Vgl. Thimme, a. a. O. II. S. 138.
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Andere Verwaltungszweige!) kamen nicht zur völligen Durch
führung oder waren, wie z. B. die Einrichtung oder Aende
rung der Kultusbehörden, noch nicht einmal in Angriff ge
nommen, als die Fremdherrſchaft ihr Ende fand.

A nh an g.

Auszug aus dem Bericht”) des Maire von Herford über

den mit dem franzöſiſchen Reiche abzuſchließenden Kommerz
Traktat.

I. Ueber die beiderſeitigen Grenzverhältniſſe.
1. Den Grenzbewohnern beider Staaten ſteht es frei,

die unter gegenſeitiger Landeshoheit belegenen, ihnen eigen

tümlich zugehörenden Grundbeſitzungen nach Belieben zu be
halten, zu verkaufen oder weiter anzukaufen.

2. Der Benutzung von jenſeits der Grenze gelegenen

eigenen oder gemieteten Grundſtücken ſoll kein Hindernis in
den Weg gelegt werden und in dieſer Beziehung kein Unter
ſchied zwiſchen In- und Ausländern ſein. Die Früchte ſollen
ungehindert herübergeholt und eingeſcheuert, das Vieh ſoll

hin- und hergetrieben werden können.

3. Präſtationen von Korporationen oder einzelnen Un
tertanen beider Länder gegeneinander ſind auf die bisherige

Art ferner zu leiſten, widrigenfalls der Pflichtige durch die
vorgeſetzte Behörde dazu angehalten wird.

4. Die bisherigen Holz- und Hütungsberechtigungen

bleiben beſtehen.

*) Ueber Maßnahmen auf dem Gebiete des Bergweſens

ſ. A. Meiſter in Zeitſchr. f. Vat. Geſch. Bd. 66, I. Abtlg. S. 163 ff.

*) St.-A. O. Rep. 111III. Akten des Präfekten von Ke
verberg. I. A, 11. Juni 1811.
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5. Der unter den Bewohnern beider Grenzen vor der
eingetretenen Veränderung gepflogene Verkehr bezüglich der
wechſelſeitigen Erhaltung und des Abſatzes der Erzeugniſſe

aller Art, allenfalls gegen Erlegung der nach jeder Landes
verfaſſung zu regulierenden Abgaben, bleibt ungeſtört er

halten.
6. Bezüglich der Gemeinden, deren Pfarrkirchen jenſeits

der Grenze liegen, bleibt es ſo wie zur Zeit der Grenzbe
ſtimmung,

7. in Anſehung der Teilnahme der beiderſeitigen Unter
tanen an den in beiden Ländern vorhandenen Stadt- und
Landſchulen,

8. ebenſo betreffs der Begräbnisplätze und Bezahlung

der Leichengebühren und

9. Untertanen, die bisher verpflichtet waren, einer be
nachbarten, jetzt durch die Grenze abgeſchnittenen Gemeinde

bei Feuersgefahr zu Hilfe zu kommen, ſind auch weiter dazu
angehalten.

10. Brücken, die über Grenzflüſſe führen, werden auf

gemeinſchaftliche Koſten beider Länder neu gebaut und un
terhalten. Bei unerwarteten, ſchleunig herzuſtellenden Be
ſchädigungen wird von dem zunächſt wohnenden Maire die
Beſorgung übernommen, von der anderen Seite die Hälfte
der nachgewieſenen Koſten erſtattet. Bei Neubauten oder
Reparaturen hat ebenfalls der zunächſt wohnende Maire des
einen oder anderen Gebietes, jedoch nach zuvor mit den ge

genſeitigen Behörden gepflogenen Kommunikationen auf ge

meinſchaftliche Koſten auszuführen.

11. Bei Beſchädigung des Ufers von Grenzflüſſen haben

die anwohnenden Untertanen das Erforderliche zu veran
laſſen. Es dürfen indeſſen in die Flüſſe Schlachten, welche
dem andern Ufer nachteilig werden könnten, nicht angelegt

werden. -
-
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12. Die in beiden Ländern vorhandenen Adminiſtra
torien und ſonſtigen Behörden ſind verpflichtet, den wechſel
ſeitig erfolgenden, auf die Erhaltung guter Ordnung ab
zweckenden Requiſitionen, inſoweit es nach den Landesver
ordnungen zuläſſig, Folge zu leiſten und gutes Einverſtänd
nis nach Möglichkeit zu erhalten.
II. Bezüglich der Handelsverhältniſſe wird auf beiden

Seiten der neu feſtgelegten Grenze eine Strecke von wenig

ſtens zwei bis drei Stunden ohne Douanen, Zollſtellen uſw.

zum uneingeſchränkten Handelsverkehr beider Untertanen

beſtimmt. Die Kaufleute dürfen nach Entrichtung der in
jedem Lande notwendigen Abgaben mit allen geſetzlich zu
läſſigen Waren Handel treiben diesſeits wie jenſeits. Auch

die Untertanen dürfen außer und in den Jahrmärkten Be
dürfniſſe aller Art in den Ortſchaften einkaufen und über
die Grenze bringen, ebenſo die Profeſſioniſten.

2. Der Handel mit Leinwand, Linnen und baumwolle

nem Garn mit Holland und den vormaligen Hanſeſtädten
wird auf den alten Fuß geſtellt, und die dorthin zu ſenden
den Fabrikate dieſer Art werden von den bereits eingeführ
ten, ihrem Abſatze äußerſt nachteiligen Abgaben befreit.

Beſtimmungen des Maire der Stadt Minden über das

Verhalten der Schenkwirte gegenüber Militärperſonen.)

„Wir Maire der Stadt Minden -

da wir die Abſicht haben zur vollkommenen Erfüllung des
Militärgeſetzes beizutragen, welches vorſchreibt, daß nach der

Retraite kein Militär ſein Quartier verlaſſe, beſchließen
Artikel 1.

Alle Aubergiſten und Schenkwirte dürfen eine halbe

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. E. 2. Arrete in deutſcher
und franzöſiſcher Sprache.
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Stunde, nachdem die Retraite geſchlagen hat, keine Militär
perſon weiter bei ſich aufnehmen.

Art. 2.

Sie ſind gehalten, die bewaffnete Macht zur Hülfe zu
rufen, wenn die Militärperſonen zu der beſtimmten Zeit

ihr Haus zu verlaſſen ſich weigern würden.
Art. 3.

Die Schenkwirte, denen erlaubt iſt, an den Sonn- und
Feſttagen Tanz zu halten, dürfen den Soldaten von der

Garniſon nur geſtatten, an dieſem Vergnügen bis eine halbe

Stunde nach der Retraite teilzunehmen.
Art. 4.

Jeder Aubergiſt und Schenkwirt, welcher dieſen Vor
ſchriften entgegen handelt, wird in Gefolg des Art. 475 Nr. 1
des Strafgeſetzbuchs in eine Geldſtrafe von 6 bis 10 fr. ge
nommen werden.

Art. 5.

Der Polizeicommissaire wird die Beſtrafung der Con
travenienten beim Polizeigerichte betreiben.

Art. 6.
Gegenwärtiges ſoll in beiden Sprachen gedruckt und in

allen Wirts- und Tanzhäuſern angeſchlagen werden.
Minden 3. Dec. 1811. Müller.

L'Auditeur au Conseil d'Etat, Souspréfet de
Minden, de Bouthillier est d'avis – que Mr. le Préfet
peut approuver le présent reglement de police, et en
Ordre l'exécution. L. de Bouthillier.
Vu et approuvé par Nous Préfet du Département

de l'Ems Supérieure pour être executé dans toute sa
forme et teneur.

Osnabrück le 11. Dec. 1811.

Pour le Préfet
Struckmann.“
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Stadtpolizeiliche Verfügungen des Maire der Stadt

Minden. !)
„Der Maire der Stadt Minden in Erwägung, daß es

nötig auf Straßenpolizei zu halten, nämlich daß die Straßen
reinlich gehalten und überhaupt aller Unfug vermieden
werde, welcher die Einwohner vorzüglich zur Nachtzeit ſtören
könnte, beſchließt

Artikel 1.

In Gemäßheit des Code pénal Art. 471 Nr. 3.
Straßen und Seitenpflaſter für die Fußgänger ſollen

täglich vor 9 h morgens und zwar vor der ganzen fronte
des Hauſes und Nebengebäudes oder der Hof- und Garten
befriedigung her, ſamt der Goſſe bei 1–5 fr. Strafe völlig
gereinigt ſein, letztere in den Sommermonaten mit reinem

Waſſer aufgeſpült und bei Froſtwetter gehörig aufgeeiſet

werden. Wenn Glatteis gefallen, iſ
t

bei gleicher Strafe die
Fußpaſſage ſofort mit Aſche oder Sand zu beſtreuen.

Art. 2.

Bei 1–5 fr. Strafe iſt verboten, Kummer, Unrat, Aus
kehrig, zerbrochene Bouteillen, Glas, Topfſcherben etc. auf
die Straße oder in die Goſſe zu werfen.

Art. 3.

Den Brauern und Brandteweinbrennern iſ
t

bei 1–5 fr.
Strafe unterſagt, Kühl- oder Spülwaſſer bei Froſtwetter
auf die Straße laufen zu laſſen.

-
Art. 4.

Bei 1–5 fr
.

Strafe iſt verboten, Unreinigkeiten aus
den Fenſtern, Thüren und Thorwegen auf die Straße aus
zugießen, ebenſo

*) St.-A. O. Rep. 111III. II. E. 2.
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Art. 5.

das Fahren mit den Schubkarren auf den Seitenpflaſtern für

die Fußgänger. Dagegen ſoll jeder bei gleicher Strafe ſein
Steinpflaſter und die Goſſenbohle in untadelhaftem Zuſtande

erhalten.
Art. 6.

Die ſelbe Strafe ſteht darauf, Holz, Diehlen, Steine,

Schiebkarren, Wagen, Bäume, Schrotpfähle, Bänke, Tonnen
und andere die Paſſage hemmende Sache auf die Straße zu

ſtellen. Wo der Raum es geſtattet, Wagen auf öffentlichen

Plätzen oder Straßen ſtehen zu laſſen, muß dennoch die

Deichſel ausgenommen werden, oder in die Höhe gerichtet,

ſicher befeſtigt ſein.
Art. 7.

Die Beengung der Fußpaſſage durch Aufſtellung von
Obſtbutiken, Verkauf von Marktſachen etc. iſ

t
bei 1–5 fr.

Strafe verboten, ebenſo
Art. 8.

mit dem im Winter vor die Kellerlucken zu legenden Miſt
die Paſſage überflüſſig zu beengen.

Art. 9.

Bei 11–15 fr. Strafe iſt verboten, Kellerlucken ohne
Umſetzung mit einer hinlänglichen Befriedigung zu öffnen,

bei 1–5 fr. Strafe müſſen Kellerlucken, worüber Fußpaſſage
geht, in untadelhaftem ſtarken Stande erhalten werden.

Art. 10.

Bei Hausbauten oder Reparationen iſ
t

e
s geſtattet, Baut

materialien auf Straßen und Plätzen niederzulegen, ohne

daß die Paſſage gehemmt werden darf. Bei 11–15 fr.
Strafe ſind, ſobald e

s

dunkel iſt, dieſe wie der aufzuhäu
fende Schutt von brennender Leuchte zu beleuchten.

Art. 11.

Bei Dachreparationen und Bauen an den oberen Stock
werken iſ

t

die Fußpaſſage durch eine Lattenvorrichtung zu
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ſperren bei 11–15 fr. Strafe und ein beſonderes Kenn
Zeichen, Ziegelſtein oder dergl. anzubringen.

Art. 12.

Es iſt bei 1–5 fr. Strafe verboten, Blumentöpfe und
andere Dinge auf Börtern in den erſten und höheren Stock

werken außerhalb des Fenſters zu haben,

Art. 13.

alles Zeug, Betten, Wäſche und dergleichen nach der Straße
heraus bei Tage zu hängen.

Art. 14.

Waſchen bei den öffentlichen Brunnen und Aufhängen

des Zeuges auf öffentlichen Promenaden iſ
t

bei gleicher

Strafe unterſagt.
Art. 15.

11–15 fr. Strafe zieht die Beſchädigung von Leuchten,
Leuchtenpfählen, Brückenbarrieren, Bäumen, Brunnen, Sta
keten, Hecken, Anpflanzungen und dergleichen nach ſich.

Art. 16.

1–5 fr. Strafe zahlt, wer unvorſichtiger Weiſe harte
Körper oder Unrat auf jemanden ſchüttet oder wirft, wenn
ſolches abſichtlich geſchieht, 6–10 fr., in letztere Strafe ver
fallen auch diejenigen, welche Steine oder ſonſtige harte
Körper oder Unrat gegen fremde Häuſer, Gebäude, Ein
ſchließungen oder Gärten, oder in eingeſchloſſene Räume

werfen.
Art. 17.

Bei 1–5 fr. Strafe iſt verboten, auf den Straßen und
vor den Häuſern ohne ſpezielle Erlaubnis Miſt aufzube
wahren, ebenſo iſ

t

Art. 18.

Kloake und andere ſtinkende Sachen zu fahren ohne be
ſondere Erlaubnis, und in dieſem Falle ohne Nachſpülung

und Reinigung mit Waſſer nicht anders geſtattet als im

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 16



242 Hömberg,

Winter bei Froſtwetter und zwar auf Kumpwagen von

11 Uhr abends bis zum anbrechenden Tage.

Art. 19.

Aal und dergleichen ohne vorherige Anzeige und Nach
ſpülung etc. laufen zu laſſen, iſ

t

bei der nämlichen Strafe
verboten.

Art. 20.
Fuhrleute, Kärrner, Kutſcher, Dienſtknechte und Be

gleiter von Fuhrwerk aller Art oder von Laſttieren, müſſen
bei 6–10 fr. Strafe bei ihren Pferden, Zug- oder Laſttieren
bleiben und ſich im Stande halten, ſie zu lenken und zu
führen; ſi

e dürfen nur eine Seite der Straße einnehmen
oder müſſen bei Annäherung eines anderen Fuhrwerks ſich
wechſelſeitig ſo weit ausweichen, daß jedem eine Hälfte der

Straße freibleibt.
Art. 21.

Das ſchnelle Fahren und Reiten beſonders um die
Straßenecken, aus den Häuſern und Torwegen wird gleich

falls mit 6–10 fr. Strafe belegt, ebenſo
Art. 22.

Narren oder Raſende oder bösartige Hunde und wilde Tiere
und heiße Hündinnen umherlaufen zu laſſen.

Art. 23. -

Der gleichen Strafe verfallen alle, die ihre Hunde reizen
oder nicht zurückhalten, wenn ſie die Vorübergehenden an
fallen und verfolgen, ſelbſt dann, wenn ſi

e

nichts Uebles
getan, noch Schaden angerichtet haben ſollten.
Wegen unerträglichen Bellens und Heulens der Hunde

zur Nachtzeit kann man ſich in vorfallenden Fällen zur
Remedur an die Polizei wenden.

Art. 24.

Alles Schießen, Raketen und Schwärmer werfen und
Pulver anzünden auf den Straßen und öffentlichen Plätzen
wird mit 1–5 fr. Buße beſtraft.
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Art. 25.

Die Eltern ſind für den Unfug und die Inſultierungen
verantwortlich, welche ihre Kinder Vorübergehenden zu
fügen, und müſſen verhindern, daß ſi

e

ſich truppweiſe ver
ſammeln und durch Schreien oder Lärmen bei ihren Spielen

die öffentliche Ruhe und Ordnung ſtören.

Art. 26.

Die Urheber eines Beſchimpfenden oder nächtlichen

Lärmens und Getöſes, wodurch die Ruhe der Einwohner
geſtört wird, ſowie die Teilnehmer daran werden in eine

Strafe von 11–15 fr. genommen.

Art. 27.

Alle auf die benannten Vergehen feſtgeſetzten Strafen
ſchließen die Nebenverbindlichkeit zum Schadenerſatz in den

durch die Geſetze beſtimmten Fällen nicht aus.

Art. 28.

Der Polizei-Commiſſaire wird auf die genaue Beob
achtung des Straßenreglements mit aller Sorgfalt wachen
und die Beſtrafung der Contravenienten bei dem Polizei
Gerichte ohne Anſehn der Perſon betreiben.

Minden 10. Januar 1812. Müller.

Approuvé etc. Osnabrück le 31. Janvier 1812.

v
. Keverberg.“

16*



VI.

Wo iſt Juſtus Möſer geboren?
Von Seminaroberlehrer L. Hoffmeyer.

Gine höchſt überflüſſige Frage! ſollte man meinen, be
ſonders für einen Osnabrücker. Wer kennt hier nicht das
Möſerhaus?! Eine auf Veranlaſſung des Magiſtrats 1894
dort angebrachte Marmortafel trägt die Inſchrift: „In
dieſem Hauſe wurde Juſtus Möſer geboren am 14. Dezem
ber 1720.“ Trotzdem behauptet man in Iburg, Möſer ſei
dort geboren, und Dr. Heinrich Schierbaum ſchrieb in einer
Ausgabe der Möſerſchen Phantaſien!): „Er (Möſer) wurde
am 14. Dezember 1720 in dem herrlich gelegenen Schloß
flecken Iburg im Teutoburger Walde als Sohn des Ver
weſers des Gografenamtes . . . . geboren.“ Ausführlicher

ſchrieb derſelbe in der „Osnabrücker Zeitung“ vom 5
. Ja

nuar 1912: „Die Ehre, der Geburtsort des größten Weſt
falen zu ſein, darf der herrliche Flecken Jburg für ſich in

Anſpruch nehmen. Kanzleirat Knickenberg in Jburg hat
ſchon früher, z. B

.

in ſeinem Führer durch Iburg, darauf
hingewieſen, . . . . . Man hat aber nicht weiter auf ſeine
Angaben geachtet. Und doch beſtehen ſeine Angaben zu

recht. . . . . In einem Fragment zu einer Selbſtbiographie

- - - - - ſagt Möſer, daß ſein Vater in die große Hausbibel
eingetragen habe, geb. den 14. Dezember 1720. Aber die

*) Dr. Heinr. Schierbaum, Juſtus Möſers Patriotiſche
Phantaſien. In Auswahl herausgegeben. Schulausgabe. Stutt
gart und Berlin, Cotta, 1912.
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Angabe des Orts fehlt. Es ſteht nichts darin, daß e
r in

Osnabrück geboren ſei. Die Dinge liegen folgendermaßen:

Möſers Vater, Johann Zacharias, der mit einer Tochter

des Bürgermeiſters Elberveldt!) vermählt war, ſtand in

fürſtbiſchöflichen Dienſten. Domiziliert war e
r in Osna

brück, wo e
r

neben der Marienkirche ein Haus beſaß, das
ſpäter von ſeinem Sohne umgebaut wurde. Der Vater
wurde zunächſt – er war Juriſt – beim Gericht verwandt.
Als Gerichtsbeamter wurde er häufig interimiſtiſch mit der
Verwaltung des Gografenamts in Jburg, das eine zeitlang,

bis 1723, wo ſeine Ernennung zum Gografen wirklich er
folgte, unbeſetzt war. . . . Als Verwalter des Gografenamtes
wohnte e

r

nicht ſtändig in Iburg, ſondern e
r

kam von Os
nabrück herüber. Bei Anbruch des Winters nahm e

r jedoch

in Iburg ſeinen Wohnſitz. . . . . . Und auch im Winter des
Jahres 1720 wohnte er hier. Seine Frau trug ein Kind
unter dem Herzen. Es beſtand die Abſicht, daß die Mutter
nach Osnabrück zu den Eltern gehen ſollte, um dort die Nie
derkunft zu erwarten. Sei es nun, daß der Winter ſtrenge,

die Wege unwegſam waren – die jetzige ſchöne Landſtraße

iſ
t

erſt unter Napoleon angelegt – oder der kleine Juſtus
den Eltern einen Strich durch die Rechnung machte – jeden
falls hat ſich die Mutter aus irgend einem der beiden
Gründe dem Wunſche des Gatten, ſich zu den Eltern nach

Osnabrück zu begeben, widerſetzt. Und ſo wurde das Kind

in Iburg geboren. Nach einigen Tagen wurde aber die
Mutter mit dem Kinde bei Nacht in aller Heimlichkeit flucht
artig nach Osnabrück gebracht, und zwar aus folgendem

Grunde: Der Vater fürchtete, ſein Sohn würde in der katho
liſchen Kirche getauft. Zwar war ſchon den Proteſtanten
die frühere Bibliothek als Kapelle eingeräumt worden, und

*) Richtig: Elverfeld.
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es war auch ein Prediger angeſtellt. Aber Möſer hatte ka
tholiſche Verwandte, die in Jburg anſäſſig waren, und man
fürchtete, daß dieſe die Taufe in der katholiſchen Kirche durch
ſetzen würden. . . . Genug, aus Furcht und Angſt vor den
katholiſchen Verwandten flüchtete die Mutter mit dem Kinde
nach Osnabrück, wo es wahrſcheinlich durch ſeinen Groß

vater in der Marienkirche getauft wurde. . . . Dieſe meine
Ausführungen werde ich in meiner Möſerausgabe mit den
Akten näher darlegen.“

-

Infolge dieſer Veröffentlichung wandte ich mich ſpäter

an den Herrn Rechnungsrat Knickenberg in Jburg mit der
Bitte um nähere Auskunft und erhielt unter dem 31. Auguſt

1913 eine eingehende Antwort, der ich folgendes entnehme:

„Der verſtorbene Dr. Lamby dahier beſaß früher einen
(leider abhanden gekommenen) Brief einer Tante Möſers,

in welchem dieſe ſchrieb, daß Möſer in Iburg in dem . . . .
(jetzt Richterſchen) Hauſe geboren ſei. Möſer habe hier z. Z.

katholiſche Verwandte gehabt und dieſe hätten Anſtrengun

gen gemacht, den kleinen Weltbürger katholiſch taufen zu

laſſen, wozu der alte Gograf M. bereits ſeine Einwilligung
erteilt habe. Um dies zu verhindern, ſei Mutter und Kind

trotz ſtrengen Winterwetters ſchleunigſt nach Osnabrück ge

bracht. So ſe
i

e
s gekommen, daß die Geburt nirgend regi

ſtriert ſei.“

„In dem fr
.

Hauſe wohnte ich 1885–88, und aus dieſem

Anlaß erzählte Dr. Lamby mir davon, und ſpäter (etwa
1886–87) habe ic

h

den Brief auch bei Lambys geſehen. Den
wörtlichen Inhalt weiß ich aber nicht mehr. Lamby war
ein Ehrenmann, der auch geſchichtlich nicht flunkerte, er

wußte auch die perſönlichen Verhältniſſe Möſers genau. .

Auch Dr. Sch. ) habe ic
h

dieſes ebenſo mitgeteilt (vor etwa

*) Gemeint iſ
t Dr. Schierbaum.



Wo iſ
t Juſtus Möſer geboren? 247

2 Jahren). Daß der Brief der Tante Möſer mit dem In
halt wie oben vorhanden geweſen, kann ic

h

und auch noch

andere Perſonen bezeugen; weiteres weiß ich nicht, habe

auch in hieſigen alten Archiven nichts entdeckt.“

Was iſ
t

von dieſen Mitteilungen zu halten? Der Brief
der Tante Möſers hat nach den beſtimmten Ausſagen des
Rechnungsrats Knickenberg ohne Zweifel exiſtiert und den
angegebenen Inhalt gehabt. Dies zugegeben, dürfen wir
doch fragen: Bildet er einen vollgültigen Beweis? Zunächſt

iſ
t

zu beachten, daß wir den wörtlichen Inhalt des Briefes
nicht mehr kennen, und jedermann weiß, wie leicht man ſich
irrt, wenn man nach dem Gedächtnis zitiert. Und wenn

wir auch zugeben, daß der Inhalt ſachlich, nicht wörtlich
richtig wiedergegeben ſei, ſo fragt e

s

ſich: war die Tante
genügend unterrichtet? Wir wiſſen nicht einmal, wer den
Brief geſchrieben hatte, o

b die Tante eine wirkliche oder

eine ſogenannte Tante geweſen iſt, die vielleicht Möſers
Eltern gar nicht mehr gekannt hat.

Dieſe Zweifel ſind dem Inhalte des Briefes gegenübec
berechtigt. Möſers Vater wird „der alte Gograf“ genannt;

e
r war aber bei der Geburt ſeines Juſtus erſt 30 Jahre alt

(† 1768) und wurde erſt 1723, alſo drei Jahre nach der Geburk
des Sohnes, Gograf. Dr. Schierbaum behauptet nun: Mö
ſers Vater „wurde häufig interimiſtiſch mit der Verwaltung

des Gografenamtes in Iburg, das eine Zeitlang, bis 1723,

wo ſeine Ernennung zum Gografen wirklich erfolgte, unbe

ſetzt war.“!) Deshalb ſoll er auch im Winter 1720 in Iburg
gewohnt haben. Möſers Vater hat auch nach 1723, nach

dem e
r zum Gografen ernannt war und auf die Advokatur

verzichtet hatte, ſeinen Wohnſitz in Osnabrück beibehalten;*)

*) Zu ergänzen iſ
t

wohl: beauftragt.

*) Mitteilungen des Vereins für Geſchichte und Landeskunde
von Osnabrück. Bd. 34 S. 267.
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wie ſollte er 1720 darauf kommen, ſich in Iburg niederzu
laſſen, da er doch in erſter Linie Advokat war?! Daß 1720

die Gografenſtelle in Iburg unbeſetzt geweſen ſe
i

und Möſers
Vater ſi

e interimiſtiſch verwaltet habe, iſ
t

aber weiter nichts

als eine kühne, u n begründete Behauptung. 1712
bat der Gograf Johann Wilhelm Schorlemmer!) den Für
ſten, ihm ſeines Alters wegen ſeinen Sohn als Gehilfen bei
zuordnen. Sein Wunſch wurde erfüllt; dem Sohne wurde
auch die beſtimmte Ausſicht eröffnet, daß e

r Nachfolger ſei
nes Vaters werden ſolle.*) Aber infolge eines Prozeſſes
einiger Bauern aus Hilter gegen den Gografen und ſeinen
Sohn*) ſetzte die Landesregierung 1717 eine aus dem Rat
Schrader und dem Ref. Sonnemann beſtehende Unter
ſuchungskommiſſion ein, die einen für den Gografen ſo nach
teiligen Bericht erſtattete, daß Biſchof Ernſt Auguſt am
16. November 1718 den Dr. Johann Heinrich Pagenſtecher

zum Gografen ernannte, was e
r

am folgenden Tage den

Beamten in Iburg mitteilte. *) Möſers Vater erhielt ſeine
Ernennung zum Gografen von Jburg unterm 17. Septem

ber 1723. In der Nachricht an die Kanzlei vom 25. Sep
tember 1723 heißt es:”) „. . ., daß wir aus gnädigſter
Bewegnis den Doctorem Johann Zacharias Möſer anſtatt
des nunmehr zum Obergografen verordneten Doctorem
Johann Heinrich Pagenſtecher zu unſerm Richter und Go
grafen zu Iburg in Gnaden wiederum angenommen haben.“
Das Gografenamt zu Iburg war alſo in der Zeit von
1712 bis 1723 niemals unbeſetzt, konnte alſo auch von J. Z.

Möſer nicht interimiſtiſch verwaltet werden.

*) Der Name wird bald mit, bald ohne „von“ geſchrieben.

*) Königliches Staatsarchiv zu Osnabrück, Abſchnitt 282 Nr. 3.

*) Ebendort Fach 287 Nr. 4.

*) Ebendort Fach 281 Nr. 3.

*) Ebendort Fach 282 Nr. 3.
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Hiernach wird wohl niemand mehr zu behaupten wa
gen, daß Möſers Eltern während des Winters 1720 in Iburg
gewohnt haben. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, daß
die Eltern oder die Mutter allein kurz vor der Geburt des

kleinen Juſtus eine Reiſe nach Iburg unternommen hätten.
Das iſt aber im Hinblick auf den Zuſtand der Mutter und
die ungünſtige Jahreszeit höchſt unwahrſcheinlich.

Juſtus Möſer iſt in der Marienkirche zu Osnabrück am

20. Dezember getauft; wenn e
r in Iburg geboren wäre,

warum ließ man ihn nicht von dem dortigen lutheriſchen
Schloßprediger taufen? Die beiden Paten konnten doch
leichter die Reiſe von Osnabrück nach Iburg, als die Mutter

mit ihrem vor zwei oder drei Tagen geborenen Söhnchen
den umgekehrten Weg unternehmen. Auch der Grund iſ

t

nicht ſtichhaltig, wenn man etwa meinen ſollte, man habe

die Mutter zu der geradezu lebensgefährlichen Reiſe ge

zwungen, damit der Großvater den Enkel taufe. Schier
baum ſchreibt: . . ., wo e

s „wahrſcheinlich“ durch
ſeinen Großvater in der Marienkirche getauft wurde. Daß

e
s in der Marienkirche getauft worden, iſ
t

nicht wahrſchein
lich, ſondern ſicher; daß der Großvater die Taufe vollzogen

habe, iſ
t

aber unmöglich: der lag ſchon 21 Jahre im Grabe!!)

Geradezu abenteuerlich klingt die Mitteilung über die
beabſichtigte oder gefürchtete katholiſche Taufe. Der Brief
der Tante behauptet, der Vater habe bereits ſeine Einwilli
gung gegeben. Das wäre nur erklärlich, wenn er aus reli
giöſer Ueberzeugung dieſen Schritt getan hätte. Aber da
von kann keine Rede ſein, denn e

r

hat auch die ihm ſpäter

noch geborenen ſieben Kinder nicht katholiſch taufen laſſen.

Wie kann man aber annehmen, daß ein Mann von ſeiner

*) Vgl. Möſeriſche Stammtafel in J. Möſers Werken, her
ausgegeben von B

.

R
.

Abeken. Berlin 1843. Bd. X. S. 134.
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Bildung und Stellung gegen ſeine Ueberzeugung, nur Ver
wandten zuliebe, ſeinen Erſtgeborenen katholiſch taufen laſſen

ſollte! Seine Eltern und ſämtliche Geſchwiſter des Vaters
lebten nicht mehr; der einflußreichſte Verwandte war doch

wohl der Schwiegervater, der evangeliſche Bürgermeiſter

Elverfeld, der auch Gevatter ſtand, als der kleine Juſtus
evangeliſch getauft wurde. Die Einwilligung, ſeinen Sohn
katholiſch zu taufen, durfte der Vater ſchon aus Rückſicht

auf den Biſchof Ernſt Auguſt II. nicht erteilen. Dieſer ſtand
mit dem Domkapitel faſt immer auf geſpanntem Fuß, und
Advokat Möſer war in einem Streite des Kapitels mit dem
Geſamthauſe Hannover für dieſes eingetreten und hatte

ſich dadurch die beſondere Gunſt des hannoverſchen Hauſes

erworben.)
Noch unglaubwürdiger ſtellt Dr. Schierbaum die Sache

dar. *) Vater Möſer ſoll „gefürchtet“ haben, ſein Sohn
würde in der katholiſchen Kirche getauft, „aus Furcht und
Angſt vor den katholiſchen Verwandten“ ſoll die Mutter
mit dem Kinde geflüchtet ſein. Was für einflußreiche Ver
wandte könnten wohl in Iburg gewohnt haben?! Was für
eine Trauergeſtalt müßte der Vater geweſen ſein, der Frau
und Kind aus Furcht und Angſt vor Verwandten zu einer
ſo lebensgefährlichen Flucht zwingt!

„Aber die Geburt iſ
t nirgends regiſtriert!“ – Doch, in

der Familienbibel. – „Aber der Geburtsort iſt nicht ange
geben!“ – Sollte das nicht heute auch noch oft genug bei
ſeßhaften Leuten vorkommen, daß der Vater ſeine Kinder

in die Familienbibel oder in das ſtandesamtliche Familien
buch einträgt, ohne den Geburtsort anzugeben? Wird da

) Mitteilungen 34, S. 267. -

*) Vielleicht hat e
r

noch andere Quellen als die Mitteilung

des Rechnungsrates Knickenberg; jedenfalls ſtellt e
r

die Sache
ganz anders dar als Knickenberg in dem an mich gerichteten

Briefe.
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nicht ein jeder als ſelbſtverſtändlich annehmen, daß die Kin
der am Wohnorte der Eltern geboren ſind? Das Taufbuch
der Marienkirche beweiſt für Iburg nichts. Der betreffende
Prediger hat Juſtus Möſers Taufe genau ſo eingetragen

wie alle übrigen. Monat und Jahr ſtehen nur am Anfang

des Monats; bei den einzelnen Täuflingen ſteht links am
Rande nur eine Zahl, bei Möſer 20, um anzudeuten, daß er

am 20. getauft iſt. Die übrige Eintragung lautet:
„Johannes Zacharias Möſer Dr. und Regina Gerdrut

Elverfelds conj.:
Justus

Hl. Bürgermeiſter Juſtus Idel Elverfeld Dr.
Jungf. Anna Eliſabeth Mühlenkamps.“

Es ſind alſo die Namen der Eltern, der Rufname des
Täuflings und die Namen der Paten angegeben, aber we
der Geburtstag noch Geburtsort, aber nicht nur bei Juſtus
Möſer, ſondern bei allen Kindern jener Jahre. Muß man

d
a nicht annehmen, daß alle im Hauſe der Eltern in Osna

brück geboren ſind?
-

So lange alſo die Behauptung, daß Ju -

ſtus Möſer in Iburg geboren ſei, nicht ur -

kundlich belegt wird, muß ich ſie auf Grund
obiger Darlegungen für unberechtigt hal
ten.

Manche andere Angaben Dr. Schierbaum s laſſen
ſich leicht als Irrtümer nachweiſen. Zu falſcher Auffaſ
ſung verleiten ſchon die Ausdrücke: Der Vater ſtand „in
fürſtbiſchöflichen Dienſten“, e

r wurde „beim Gericht ver
wandt.“ Der Vater war doch Advokat! – Ueber Juſtus
Möſer behauptet Dr. Schierbaum, er habe das Möſerhaus
neben der Marienkirche ſpäter umgebaut, und in der erwähn

ten Schulausgabe heißt es S. 23: „Möſers Haus am Markt
neben der ſchönen gotiſchen Marienkirche war der geiſtige
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Mittelpunkt der alten Biſchofsſtadt. . . . Er hatte ſein Haus
ſo eingerichtet, daß ſeine Gäſte ungeſtört aus und eingehen

konnten.“ Dieſe letzte Bemerkung ſtützt ſich auf einen Brief

Möſers an Nicolai vom 3. November 1773;!) damals wohnte
Möſer aber noch in der Haſeſtraße.*) Am Markt hat er als
verheirateter Mann nie gewohnt. Bis 1768 wohnten die
Eltern in dem Möſerhauſe; da ihr jüngerer Sohn ſchon 1767
geſtorben war und der ältere, Juſtus, ein eigenes Haus be
ſaß, übernahm der Schwiegerſohn Friderici das elterliche

Haus. *) Während des Winters 1775/76 verkaufte Möſer
ſein Haus an der Haſeſtraße und erwarb von ſeinem Schwie
gerſohn von Voigts den Hof Nr. 10 an der Hakenſtraße,

den dieſer geerbt hatte. Möſer ließ dies Haus umbauen,

nicht das neben der Marienkirche, und wohnte darin bis zu

ſeinem Tode. Wir Aelteren haben dies Möſerhaus ja noch
gekannt. Zeitweiſe diente es der Poſt, dann der Königlichen

Landdroſtei und der Königlichen Regierung zur Unterkunft.

Nach Vollendung des neuen Regierungsgebäudes am Kanz
lerwall verkaufte die Regierung das Möſerhaus an die
Stadt, die es abbrechen und an ſeiner Stelle die neue Bür
ger- (Mittel-) Schule erbauen ließ.

In der genannten Schulausgabe S. 7 und 8 gibt Dr.
Schierbaum an: Möſer verließ das Ratsgymnaſium 1738,

richtig iſt: am 28. Auguſt 1740.*) Ferner: „Trotz ſeiner
Jugend wurde Möſer zum Sekretär der Ritterſchaft ernannt

und gleichzeitig zum Advocatus patriae gewählt.“ Zum
Sekretär der Ritterſchaft wurde Möſer ſchon als Student

1741 erwählt, er übernahm das Amt 1744; zum Advocatus

!) J. Möſers ſämtliche Werke, Bd. X. S. 153.
*) Mitteilungen 34, S. 327.
*) Mitt. 34, S. 336, 327 und 333.
*) Mitt. 34, S. 269.
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patriae ernannte ihn aber der Biſchof erſt 1747.) Nach
S. 8 der Schulausgabe ſoll Möſers Schwiegervater Brouning
Stadt ſekretär geweſen ſein; in Wahrheit iſt er Sekretär
des Biſchofs Ernſt Auguſt II. geweſen.*)
In dem angeführten Zeitungsartikel macht endlich Dr.

Schierbaum noch eine falſche Angabe in dem Satze: „die

jetzige ſchöne Landſtraße iſ
t

erſt unter Napoleon angelegt“;

Biſchof Karl von Lothringen hat ſie ſchon 1714 erbaut.”)
Die meiſten Leſer werden mir nach obiger Darlegung

hoffentlich zuſtimmen, wenn ich die in der Ueberſchrift ge

ſtellte Frage dahin beantworte:

Möſer iſt in Osnabrück geboren.

*) Mitt. 34, S. 274, 276 und 280.

*) Mitt. 34, S
.

278 und Möſers ſämtliche Werke Bd. 10,
S. 14. Anmerkung, die allerdings durch den Ausdruck „Des da

m a ligen proteſtantiſchen Biſchofs von Osnabrück, Herzogs Ernſt
Auguſt von York“ zu der falſchen Auffaſſung verleiten kann, als
hätten Ernſt Auguſt († 1728) und Brouning (1736) bei Möſers
Verheiratung (1746) noch gelebt.

*) Mitt. 5
, S. 14.



VII.
Beiträge zur Geſchichte der Ritterſitze des

Fürſtentums Osnabrück.
Von Rudolf v. Bruch.

Die Ritterſitze des Kirchſpiels St. Johann-Osnabrück.

Oſt hoff.
Quellen:

Staatsarchiv Osnabrück: Abſchnittsarchiv. Abſchnitt 28

Nr. 14. Mſkr. Nr. 93. 127. 133.
Urkunden und Akten des Hauſes Oſthoff.

Ritterſchaftsarchiv Nr. 174.
Aktenſammlung des Hiſt. Vereins Osnabrück. Abt. L.
Nr. 122.

Archiv der Stadt Osnabrück. Fach 57 Nr. 11.
Frhr. v. Spießen, Münſter, Genealogien (im Manuſkript).

Stüve: Geſchichte des Hochſtiftes Osnabrück.
Suddendorf: Geſchichte der Herren von Dincklage.

Mitteilungen des Hiſt. Vereins zu Osnabrück.

Kirchenbücher zu Tecklenburg, Lingen, St. Johann-Osna
brück.

Mitteilungen von Frau Anna Wedekind-Oſthoff.
Mitteilungen des Herrn Bergrat Freiherr v. Morſey-Picard

Kaſſel.
Mitteilungen des Herrn Geh. Juſtizrat Weyhe-Wilhelms

höhe.

Mitteilungen des Freiherrn v. Mengerſen, K. u. K. Ritt
meiſter, Ungarn.

Das Rittergut Oſthoff iſt gelegen in der Bauerſchaft
Harderberg im Kirchſpiel St. Johann-Osnabrück.
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In der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts war es im
Beſitz der Familie v. Sparenberg. Um 1560 iſt Hermann
von Mengerſen Herr zu Oſthoff; nach einer Notiz des

Osnabrücker Jagdprotokolls von 1652 ſoll er durch Heirat

in den Beſitz des Gutes gelangt ſein.

Hermann von Mengerſen entſtammte einem alten weſt
fäliſchen Adelsgeſchlecht, deſſen Stammſitz bei Brackel i. W.
liegt. Er war Herr zu Reelkirchen, Horn, Börnicke, Helpen
ſen, Hülſede und Oldendorf. Pfandherr zu Schwalenberg

und Sachſenhagen und Schaumburgiſcher Geheimrat und

Landdroſt. Vermählt war er mit Ilſe von Born zu Her
linghauſen. Er ſtarb 1593. Im Jahre 1564 erſchien e

r

auf dem Osnabrücker Landtag. In demſelben Jahre, am

2
. Mai, wurde e
r von Biſchof Johann belehnt mit Haſſel

manns und Voßkämpers Kotten und ihrem Zubehör, in der

Bauerſchaft Stroden im Kirchſpiel Bramſche gelegen. Dieſe

Erben hatten vorher Caſpar Sulze, vor dieſem Gert Sparen

berg gehört und waren durch Kauf in den Beſitz Mengerſens

gekommen. In dem Lehnbrief wird erwähnt, daß dieſer,
des ſeligen Hermanns Sohn, bislang noch nicht zu den Os
nabrücker Lehnsleuten gehört habe, jetzt aber als ſolcher
angenommen ſei.

Im Jahre 1566 verkaufte e
r ſein Gut Oſthoff a
n

den

Dr. iur. Hermann Heuſchen. Dieſer hatte früher im
Dienſte der Grafen von Bentheim, Hoya und Rietberg und

des Biſchofs von Münſter geſtanden, war dann nach Osna
brück gekommen, wo er am 21. Juni 1576 zum Kanzler des
Biſchofs Heinrich von Sachſen beſtellt wurde. Vermählt

war er mit Sophie Steinhaus.
Heuſchen ſtarb im Jahre 1586. Seine Witwe folgte

ihm zunächſt in dem Beſitz des Gutes Oſthoff. 1589 bean
tragte jedoch das Krameramt zu Osnabrück in Gemein
ſchaft mit den zahlreichen Gläubigern Heuſchens, Kon
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kurs über das Gut zu verhängen. 1591 ſollte ihnen das Gut

Oſthoff auch ausgeliefert werden, wegen der Unruhe der

Zeiten kam es jedoch nicht zur tatſächlichen Beſitzergreifung.

1595 zog dann das Krameramt das Gut erneut in Dis
kuſſion, und am 26. Juli 1595 wurde dem Gildemeiſter
des Krameramts Johann Schwengel und Johann von Len
gerken als Bevollmächtigten des Gläubigerausſchuſſes das
Gut zugeſprochen. Die Witwe Heuſchen verwahrte ſich hier
gegen; am 2. Auguſt 1595 beſcheinigte ſie mit ihren Söhnen

Eberwin und Conrad, von dem Osnabrücker Bürger Berndt

Glane 10 Taler empfangen zu haben zur Führung des Pro
zeſſes gegen ihre Gläubiger. Es kam dann am 5. Mai 1596
ein Vertrag zuſtande, laut deſſen ſich die Witwe Heuſchen
verpflichtete, bis zum kommenden Jakobi zu bezahlen: Dem
Krameramt 425 Taler, Johann von Lengerken 982, Oswald

Verheiden 345, Patroclus Romeling 286, Eberhard Schwen
gel 743%2, Auguſtin Kannegießer 227, Franz Kemper 184,

dem Ratsherrn Heinrich Schwengel 100, der Witwe Wil
helm Schledehaus 135, Burmann 153 Taler. Das Gut Oſt
hoff ſollte ſie verkaufen und aus der Kaufſumme ihre Gläu
biger befriedigen.

Die Witwe Heuſchen forderte für das Gut 3000 Taler,

die niemand dafür bezahlen wollte. Infolgedeſſen wurden

auch die Gläubiger nicht befriedigt, ſodaß dieſe im Jahre

1596 tatſächlich Beſitz von dem Gute ergriffen.

Oſthoff blieb nun vier Jahrzehnte im Beſitze der Gläu
biger. Das Gut wurde in der Zeit total verdorben, die
Prozeſſe nahmen kein Ende, und die ganzen Vorkommniſſe

geben ein ſo charakteriſtiſches Bild der Rechtsverhältniſſe
jener Zeit, daß e

s

ſich lohnt, ausführlicher darauf einzu
gehen.

Der Witwe Heuſchen und ihren Kindern wurde zu
nächſt erlaubt, mit ihrem Geſinde und Vieh auf Oſthoff woh
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nen zu bleiben. Da ſi
e jedoch den Miſt verkauften, die

Aecker nicht beſtellten und die gedungenen Heuerleute ab
ſchreckten, die Winterſaat zu beſtellen, mußten ſi

e bald das

Gut verlaſſen.
-

Von den Gläubigern hatte Eberhard Schwengel die
Abſicht, Oſthoff käuflich an ſich zu bringen, und übernahm

von den Poſten der Mitgläubiger ſoviel, daß ſich ſein Gut
haben aus der Konkursmaſſe auf 2000 Taler belief. Unter
andern übernahm e

r

auch die Forderung des Kramer
amtes in Höhe von 425 Talern. -

Von 1596 bis 1602 war er in der Tat Beſitzer von Oſt
hoff.

1602 ſtarb Eberhard Schwengel. Seine früheren Gläu
biger, die zuſammen noch etwa 1500 Taler beanſpruchten,

hatten in den ſechs Jahren weder Kapital noch Zinſen er
halten. Nach dem Tode Schwengels traten nun die Erben

des inzwiſchen verſtorbenen Johann von Lengerken mit ihrer

- Forderung von 982 Talern hervor. In dieſer Summe ſteckte
ein Darlehen von 400 Talern des Daniel von Schele zu

Kuhof a
n Heuſchen, das Lengerken übernommen hatte. Seine

Erben hatten für dieſe Summe jährlich 2
4 Taler Zinſen

bezahlt, für den Reſt von 582 Talern verlangten ſi
e jährlich

35 Taler Zinſen. Da in den ſechs Jahren des Schwengel

ſchen Beſitzes nichts bezahlt war, verlangten ſi
e

ſo 1602 die

Summe von 1336 Talern oder jährlich 67%2 Taler Zinſen.

Auch Romeling und Verheiden machten ihre Forde
rungen geltend. Um zu ihrem Rechte zu gelangen, ſetzten

ſich die drei 1602 nach dem Tode Eberhard Schwengels ge

waltſam in den Beſitz des Gutes; ſi
e behaupteten ſich hier

bis 1619. -

Das Gut wurde für 120 Taler verpachtet. Infolge von
Streitigkeiten kam o

ft

viel weniger Pacht ein, die Pächter

wechſelten anfangs ſehr häufig, Prozeß- und andere Un
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 17
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koſten, die von den Pachtgeldern beſtritten wurden, waren

oft ſehr hoch, ſo daß auch in relativ guten Jahren die Ein
nahmen ſtets weniger betrugen als die beanſpruchten Zin
ſen. Als im Jahre 1619 die Regierung eine Abrechnung

über die 18 Jahre verlangte, ergab es ſich, daß die Forde
rung der Gläubiger von 1336 Talern auf 1653 Taler an
gewachſen war.

Ein Sohn des verſtorbenen Kanzlers Heuſchen, Kurt
Heuſchen, hatte 1608 und 1613 verſucht, mit Hülfe der Re
gierung die Pacht des Gutes zu bekommen und hatte zu

dieſem Zwecke das Guthaben Romelings erworben. Er
wollte, wie er angab, das Gut wieder in einen guten Zuſtand
bringen. Durch die Wirtſchaft der Gläubiger ſeien die

Wälder verhauen, die Häuſer verfallen und das Land nicht

kultiviert worden. Die Regierung entſchied am 5. März
1608, daß Heuſchen die Pacht übernehmen könne gegen eine
Kaution; durch den Widerſtand der Gläubiger kam er jedoch

nicht dazu. 1613 hatte er anfänglich mehr Erfolg und be

kam die Pacht, wurde aber ſchließlich gegen Erſtattung der

Einſaat gezwungen abzuziehen.
Im Jahre 1618 meldete ſich nun Heinrich Schwen

gel aus Osnabrück mit Anſprüchen an Oſthoff. Sein
Vater, der Rektor Heinrich Schwengel, und ſein Bru
der Johann, Werkmeiſter zu St. Marien, hatten ſeiner
Zeit für Eberhard Schwengel gebürgt, als dieſer, um Oſt
hoff in Beſitz nehmen zu können, die Forderung des Kra
meramtes auf ſich übertragen ließ. Eberhard Schwengel

war 1602 geſtorben, ohne dieſes befriedigt zu haben, und

ſeine Verwandten hatten wegen ihrer Bürgſchaft dem Kra
meramt die Zinſen und 1614 auch die ganze Forderung von

425 Talern bezahlt. Heinrich der Alte und Johann Schwen
gel müſſen um dieſe Zeit herum geſtorben ſein; die Frau
des letzteren verheiratete ſich wieder mit dem Aeltermann

Johann Portmann. Mit ſeinem Schwager Heinrich Schwen
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gel verlangte dieſer am 12. November 1617 gemäß ihres

Guthabens Anteil an den Einkünften des Gutes. Ein Ver
gleich vom 22. Januar 1618 gewährte ihnen dieſe, betonte
jedoch, daß das Recht der anderen Intereſſenten nicht ver
letzt werden dürfe. Heinrich Schwengel gab ſich hiermit

auf die Dauer nicht zufrieden. Er übernahm die Forde
rung ſeines Schwagers, die auf 570 Taler angewachſen war;

ſeine eigene Forderung aus dem Gute betrug 618 Taler
14 Schilling, ſo daß ſich ſein Guthaben auf 1188 Taler
14 Schilling belief.

Um zu ſeinem Gelde zu kommen, verlangte e
r die

alleinige Verwaltung des Gutes. Bei der Regierung berief

e
r

ſich darauf, daß die Erben Lengerken mit ihrem Anhang

1
7 Jahre Oſthoff innegehabt und die Einkünfte allein

genoſſen hätten, die anderen Gläubiger wären überhaupt

nicht berückſichtigt worden. Trotz des lebhaften Wider
ſpruchs der Gegenpartei ſetzte Heinrich Schwengel es wirk

lich durch, daß das Gut ihm zugeſprochen wurde; von 1619
an hatte e

r

die Verwaltung allein in Händen.

Der Zuſtand des Gutes ſcheint ſich unter ihm nicht ge

hoben zu haben. Im Jahre 1629 ſah ſich die Landesregie
rung genötigt, gegen die ungeheure Verwüſtung der Oſt
hoffſchen Waldungen einzuſchreiten. Es wurden dem Schwen
gel weitere Abholzungen verboten mit der Begründung, daß

die Verwüſtung der Wälder einen Landſchaden bedeute. Es

iſ
t

immerhin bemerkenswert, daß man ſchon damals Wert

auf die Erhaltung der Forſten legte.

Die Mitgläubiger werden während der Zeit, wo
Schwengel Oſthoff innehatte, kaum Einkünfte aus dem Gut
bezogen haben, denn 1630 beklagte ſich die Witwe Romeling,

daß ihr von Schwengel ſeit 1
1 Jahren weder Kapital noch

Zinſen aus den Oſthoffſchen Gütern bezahlt worden ſeien. Zur
Befriedigung der kleineren Gläubiger wurden in den fol

17
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genden Jahren Teile des Gutes veräußert, von denen ein
zelne Stücke von ſpäteren Beſitzern wieder angekauft wur

den. So erhielten 1639 die Kinder Oswald Verheidens
wegen ihrer vom Vater ererbten Forderung das Sudden
dorfs Erbe zu Malbergen für 280 Taler zuerkannt.

Es waren ſo ſchließlich noch die Inhaber des Lengerken

ſchen und Schwengelſchen Anteiles die alleinigen Beſitzer d
e
s

allerdings ſehr verkleinerten und ruinierten Gutes Oſthoff

Heinrich Schwengel ſcheint ſeinen Anteil bis zuletzt behalten

zu haben, die Lengerkenſche Gerechtigkeit an dem Gute war

ſchon im Jahre 1624 dem neugegründeten Ratsgymnaſium
geſchenkt worden.

Schon am 11. Dezember 1618 hatte Johann v
. Lenger

ken, Ratsverwandter der Stadt Osnabrück, für das Rats
gymnaſium eine Stiftung von 5

0 Talern gemacht, ebenſo
am 3

.

Oktober 1618 der Senator und Sekretär Chriſtoph

Schlaph. Unter Annullierung dieſer Stiftung ſchenkten a
m

15. Dezember 1624 die Erben Johanns, nämlich Amelung,

Rudolf und Jürgen von Lengerken und ihre Schweſter Anna,

im Verein mit ihrem Gemahl Chriſtoph Schlaph ihren An

teil am Gute Oſthoff der evangeliſch-lutheriſchen Kirchen

ſchule zu St. Marien in Osnabrück unter dem Vorbehalt,

daß das Geld nur ſolange der Schule gehören ſolle, wie ſi
e

zur evangeliſchen Konfeſſion gehöre. Würde ſi
e zur ande

ren Religion gezogen, ſolle die Stiftung ihnen oder ihren
Erben zurückerſtattet werden. Aus einer Rechnung vom
10. Februar 1642 geht hervor, daß das Ratsgymnaſium

durch dieſe Schenkung einen Vermögenszuwachs von 1065

Talern 1
1 Schilling 9 Pfennig gehabt hat.

Das Ratsgymnaſium blieb Beſitzer des Gutes Oſthoff
bis 1641. In dieſem Jahre, am 29. September, verkaufen
die deputierten Inſpektoren der Schule, der Bürgermeiſter

Johann Schuckmann, Jodocus Voß, Superintendent Ger
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hard Grave und der Ratsherr Manto Dalde das Gut an
Helene von Dincklage geb. v. Plettenberg, Witwe des ver
ſtorbenen Droſten zu Hohenlimburg Hugo von Dincklage.

Das Gut beſtand damals aus dem Herrenhaus, einem
Schafſtall, dem Fuhrhaus, dem Sundern - Duſtteil beim
Spreekamp, der großen Wieſe vor dem Hauſe, der Sunder
wieſe, Niemanns Erben auf dem Harderberg, einem kleinen

Garten beim Hauſe, dem Harlinger Eſch und 10% Talern
aus dem Lückenkamp vor dem Glöſenkamp.

Schon vorher hatte das Ratsgymnaſium allerdings ver
ſucht, ſeinen Anteil an dem Gute zu veräußern. 1626 hatte
es in dem Capitain Martin Moeſer einen Käufer gefun

den. Nach deſſen Tode 1631 übernahm dann ſein Schwager

Anton Meuſchen das Gut, durch gerichtlichen Spruch wurde

es dieſem auch am 26. September 1638 zugeſprochen. Aber

weder er noch Moeſer hatten der Schule die Kaufſumme
bezahlt, dieſe hatte deshalb den Kauf rückgängig gemacht

und das Gut wieder in Beſitz genommen.

Frau von Dincklage vergrößerte das Gut durch Ankauf
von Teilen, die während des Konkurſes von Oſthoff entäußert

worden waren. So erſtand ſi
e

am 25. November 1642 von

Frau Gödell Wedinghaus, Frau des Reiters Engelbert Bude
mann, mit Zuſtimmung ihres Stiefvaters Hartmann

Withaus den ihnen wegen der Erben Schledehaus zuerkann
ten Streukamp, Goldkamp und eine Wieſe Plaggen beim
Stuckenkamp. Am 22. Auguſt 1644 kaufte ſi

e von Elſe
Pöttkers den für 100 Taler aus der Konkursmaſſe erſtan

denen Altens Hof für 160 Taler zurück, ferner 2 Wieſen
für 25 Taler und den Buſch und den Ellerkamp für 40 Taler.

1644 beſaß Oſthoff ein Loh in Stienen Holze, eins in

Hörnings Buſch, eins im Weſterberg, das bloße oder große

Loh genannt, eins in der Siedenbecke und eins im Wörden
Brocke. –
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Im Jahre 1655 ſchrieb Helena v. Dincklage von Hohen
limburg an den Fürſten, daß ſi

e jetzt auf Oſthoff zu wohnen
gedenke, d

a im Lande ruhigere Zeiten eingekehrt ſeien.

Sie bat um Beſtätigung der Landtagsfähigkeit des Gutes,

damit ihre Kinder ſpäter keine Unannehmlichkeiten haben

ſollten.

Nach den Geſetzen der Osnabrücker Ritterſchaft konn
ten die Beſitzer eines landtagsfähigen Gutes nur zum Land
tag beſchrieben werden, wenn ſi

e vorher mit 1
6 Ahnen auf

geſchworen waren. Kam ein Gut an eine bürgerliche Fa
milie, ruhte die Landtagsfähigkeit des Gutes ſolange, wie

dieſe e
s im Beſitz hatte. Es war alſo ſeit dem Verkauf des

Gutes durch Hermann v
. Mengerſen niemand mehr von

Oſthoff zu Landtag gegangen.

Von Helena v. Dincklage ging Oſthoff über auf ihren

Sohn Hugo, der von ſeinem Oheim Hugo v. Dincklage auch
die Güter Steinburg und Meyerich ererbte. 1658 wird er

als Erbgeſeſſen zu Steinburg, Meyerich und Oſthoff be
zeichnet. Seine Mutter ſcheint in dem Jahre alſo ſchon tot
geweſen zu ſein. Vermählt war e

r mit Sophie von der

Recke aus dem Hauſe Witten und Scheppen.

Ihr Sohn und Erbe war Johann Gerhard von Dinck
lage zu Steinburg, Meyerich, Oſthoff, Dücking und Barns
feld. 1686 teilte er der Ritterſchaft mit, daß e

r von ſeinem

verſtorbenen Vater die Güter übernommen habe, und bittet

um Berufung zum Landtag. Vermählt war e
r in erſter

Ehe mit Mechtild Armengard von Hetterſcheid, Erbin zu
Dücking (Bistum Münſter), nach deren Tode mit Eliſabeth
Theodora von Rhemen, Erbin zu Barnsfeld (Bistum
Münſter). -

Sein Nachfolger auf Oſthoff wurde ſein zweiter Sohn
aus erſter Ehe Arnold Nicolaus Hugo v

. Dincklage, der

1714 bat, a
n Stelle ſeines verſtorbenen Vaters zum Landtag
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berufen zu werden. Er wurde 1717 bei der Osnabrücker -
Ritterſchaft aufgeſchworen durch Landrat v. Nehem, v. Grot
haus, v. Morſey und Eberhard Hermann Joſt von Dinck
lage-Schulenburg, Domſenior zu Minden. Vermählt war

er mit Wilhelmine Philippine v. Bar. Das Gut Oſthoff
behielt er nicht lange; am 21. Mai 1723 verkaufte er es an
ſeinen Vetter Jobſt Dietrich von Dincklage-Schulenburg,

der am 31. Januar 1724 durch Landrat v. Stael, v. Korff
Sutthauſen, v. Kerßenbrock und v. Grotthaus zu

Krietenſtein bei der Osnabrücker Ritterſchaft aufge

ſchworen wurde. Er war Domkapitular zu Osna
brück, Probſt zu Quakenbrück und Archidiakon. Er ſtarb
im Jahre 1735 und wurde begraben am 7. Juni dieſes
Jahres im Domportikus zu Osnabrück. Jobſt Dietrich von
Dincklage hatte eine der drei evangeliſchen Domherrenſtellen
inne, die bei dem Friedensſchluß des dreißigjährigen Krieges

den Proteſtanten im Domkapitel eingeräumt worden waren.

Er war heimlich vermählt mit Anna Catharina Heymann, die
nach ſeinem Tode Herrin des Gutes Oſthoff wurde. Am

27. Auguſt 1762 verkaufte dieſe das Gut an Johann Hein
rich Sattler. Sie ſtarb am 28. Juli 1766. Sattler ver
äußerte Oſthoff, um ſich einen größeren Bauernhof in der
Gegend von Buer zu kaufen, für 20 500 Taler am 15. Fe
bruar 1766 an den Kriegs- und Domänenrat und Ober
empfänger der Grafſchaft Tecklenburg Friedrich Wilhelm

Albrecht Mauritz Balke.

Die Balkes entſtammten der Tradition nach einer Dort
munder Patrizierfamilie, von der Mitglieder in die Dienſte

der Grafen Solms, der damaligen Herren der Grafſchaft
Tecklenburg, getreten waren und durch den Verkauf der

Grafſchaft an Preußen als preußiſche Beamte übernommen
wurden. Als erſter erſcheint Johann Mauritz Balke, Kgl.

Preußiſch-Mindenſcher Kriegs- und Domänenrat, Steuerrat
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der Grafſchaften Tecklenburg und Lingen und Oberempfän

ger der Grafſchaft Tecklenburg. Er wurde geboren am
8. November 1687 und ſtarb am 17. Oktober 1751 in Teck
lenburg. In der Kirche zu Tecklenburg hängt noch ein
Totenſchild von ihm mit dem Wappen der Familie, 2 gol
dene Schwertern auf rotem Grunde.

Sein Sohn Friedrich, geb. 1726, war der Käufer von
Oſthoff. Er wurde ſpäter Landrat von Tecklenburg und
war 1797 nach Ausweis des Handbuchs für den Preußiſchen
Hof und Staat der einzige bürgerliche Landrat in Preußen.
Seine Frau, eine geborene Pontanus-Brück, war eine Nach
kommin des Kanzlers Dr. Brück, der auf dem Reichstag zu
Augsburg die evangeliſche Konfeſſion vorlas.

Außer Oſthoff beſaß Friedrich Balke auch das Gut Ahe
bei Lengerich, das durch ſeine Erben 1828 in den Beſitz des
Herzogs von Arenberg überging.

Der Landrat Friedrich Balke ſtarb am 9. Juni 1803.
Da ſein Sohn Dr. iur. Friedrich Wilhelm Albrecht Mauritz
ſchon vor ihm geſtorben war, ging das Gut Oſthoff an ſeine
älteſte Tochter Chriſtine Beate über, ſeit dem 22. Juli
1784 vermählt mit dem Regierungsrat Carl Friedrich
Schmid zu Lingen. Als Witwe verkaufte ſi

e

am 5
. Mai 1815

das Gut Oſthoff an den Freiherrn Auguſt von Morſey für
25750 Taler.
Auguſt von Morſey-Picard, geboren am 12. Februar

1785, war ein Sohn des Franz Auguſt von Morſey-Picard

auf Krebsburg und der Helena Ludovika von Twickel zu

Havixbeck. Er war zuerſt Herr auf Stricksburg, dann auf
Oſthoff. Vermählt war e

r mit Marianne Dyckhoff aus
Osnabrück. Er ſtarb am 6

. Juni 1862. Sein Sohn Julius,
geboren am 30. Juni 1822, vermählt mit Johanna Tento,
folgte ihm im Beſitz des Gutes, verkaufte e

s dann im Jahre
1878 für 215 000 Mk. a

n Herrn Juſtus Wedekind in Pa
lermo, geb. 12. Oktober 1843, vermählt mit Anna Finken
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ſtädt aus Osnabrück, der das Gut mit großem Koſtenauf
wand verbeſſerte, vor allem bedeutende Aufforſtungen machte.

Am 25. Oktober 1913 ging Oſthoff durch Kauf in den
Beſitz des Kommerzienrates Ernſt Stahmer aus Georgs

marienhütte über für die Summe von 340 000 Mk.
Das Herrenhaus des Gutes iſ

t einſtöckig. Es iſt ein
Teil des alten Herrenhauſes, deſſen rechter Flügel mit dem
Eckturm in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
durch Feuer zerſtört wurde. Der linke Flügel, urſprünglich

zu Stallungen benutzt, wurde nach dem Brande zur Längs

hälfte in Wohnräume umgebaut, während der äußerſte linke
Flügel weiterhin als Wirtſchaftsgebäude diente, das unter

dem Beſitz des Herrn Wedekind bedeutend vergrößert wurde.

Durch ihn wurde auch etwas abſeits vom Herrenhauſe ein

Waſſerturm im Stile eines alten Burgturmes errichtet.

Die Größe des Gutes beträgt gegenwärtig 103 Hektar.

Im Jahre 1815 beſaß das Gut folgende Eigenbehörige:

Name Gefälle

- Colon Lucksmann in Hagen, 1, Scheffel Roggen
Vollerbe Naj3 r 6 Scheffel Hafer

2 Taler Pachtgeld

1 wöchentlicher Spanndienſt

4 Hühner

1 fettes Schwein

Colon Sandrup in Malbergen

3 Fuder Holz

1 wöchentlicher Spanndienſt

4 Hühner

1 Malter 2 Scheffel Gerſte

2 Malter Hafer
2Taler8Groſchen Pachtgeld

1 wöchentlicher Spanndienſt

Colon Benne in Hilter 1 Taler 7 Groſchen Pachtgeld

Colon Welmig in Laer 1
4

Groſchen Pachtgeld

Colon Brinkwarth 1
4

Groſchen Pachtgeld

5 Taler

Ä

Colon Plate in Malbergen



266 v. Bruch,

An Rechten und Gerechtigkeiten beſaß das Gut die
Landtagsfähigkeit, Jagd- und Fiſchereigerechtigkeit, doppelte
Markengerechtigkeit in der Gemeinde Harderburg, 2 Kirchen
ſtühle nebſt einer Klappe in der Katharinenkirche zu Osna
brück und einen Stuhl in der Kirche zu Oeſede.

Har der burg.
Quellen:

Staatsarchiv Osnabrück. Abſchnittsarchiv. Abſchnitt 28.
Nr. 84.

Aktenſammlung des Hiſtoriſchen Vereins.

Gräflich von Galenſches Renteiarchiv-Münſter.

Tagebücher Lodtmanns im Staats-Archiv zu Osnabrück.

Neben dem Rittergut Oſthoff liegt das Rittergut Här
derburg; die Ländereien der beiden Güter grenzen anein
ander. Wahrſcheinlich haben beide Güter urſprünglich ein
großes Gut gebildet, das um 1500 etwa geteilt worden iſt.
Um dieſe Zeit war Harderburg im Beſitz der Familie

von Sparenberg, die auch Oſthoff beſaß. Von ihr ging es

über auf den Bürgermeiſter zu Osnabrück Heinrich Stork,

deſſen Amtsjahre mit Unterbrechung von 1516 bis 1556
dauerten. 1652 iſ

t

die Osnabrücker Familie von Kanne
gießer im Beſitz des Gutes. Sie wird angeführt bei He
bung der Steuern, die der Biſchof Franz Wilhelm für die
freien Güter erließ. Für Oſthoff und Harderburg wurde
dabei die Steuer zuſammen erhoben. In dieſer Zeit wurde
Harderburg durch Verkauf vieler Grundſtücke erheblich ver

kleinert. Bei dem Examen Exemtorum wurde Harderburg

für realfrei erklärt, ebenſo im Jahre 1666, d
a

e
s in dem

zugrunde gelegten Normaljahr 1606 realfrei geweſen ſei.
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Vielleicht rührt dieſe Freiheit her von dem Zuſammenhang

des Gutes mit Oſthoff. 1693 war Harderburg im Beſitz

des Friedrich von Schepeler aus Osnabrück, einem Sohne

des Bürgermeiſters von Osnabrück Gerhard Schepeler.

Friedrich lebte noch 1697. Nach ſeinem Tode ging das Gut
auf ſeinen jüngeren Bruder Johann über, der es bis zu
ſeinem Ableben im Jahre 1713 beſaß. Von ihm erbte es in
dieſem Jahre ſein Neffe Johann Gottfried von Schepeler,

ein Sohn ſeines Bruders Gerhard von Schepeler. Jo
hann Gottfried, geb. 1679, beſaß von ſeinem Vater auch

das Gut Brüning. Er war Königlich däniſcher Hauptmann.

Das Gut Harderburg verkaufte er ſchon 1714 an den Dr.
iur. Gerhard von Lengerken aus Osnabrück, geboren 24.
Januar 1661, geſtorben 21. Juni 1725. Vermählt war dieſer
mit Regina Eliſabeth Wehrkamp, geboren im April 1670,

geſtorben am 16. Januar 1738, Tochter des Aeltermannes
Gerhard Wehrkamp aus Osnabrück. Deren Nachfolger

wurde ihr Sohn, der Königlich und Kurbrandenbur
giſche Amtmann zu Butlingen Johann Gerhard von Len
gerken, vermählt in erſter Ehe mit Margarethe Eliſabeth
Thorbecke, der das Gut im Jahre 1743 an ſeinen Schwie
gerſohn, dem Richter Dr. iur. Rudolf Chriſtian Lodt
mann, verkaufte. Nach deſſen Tode 1765 ging Harder
burg zunächſt auf ſeine Gattin Regina Dorothea Mar
garetha, geb. v. Lengerken, über, dann auf ihren älteſten
Sohn, dem ſpäteren Kanzleidirektor und Konſiſtorialrat
Juſtus Friedrich Auguſt Lodtmann. Dieſer kaufte im
Jahre 1787 die dem Gute Mundelnburg anhaftende

Landtagsfähigkeit für 450 Taler, um ſi
e auf ſein Gut

Harderburg übertragen zu laſſen. Mundelnburg hatte

dem Freiherrn Mauritz Karl Theodor von der Horſt
gehört und war parzelliert worden. Das Herrenhaus
und damit die Landtagsgerechtigkeit war a

n

den Kolonen
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Dürfeld gekommen, der das Recht als Bürgerlicher nicht
ausüben konnte und es daher veräußerte. Die Bewilligung

zur Uebertragung der Landtagsfähigkeit auf Harderburg

gab das Domkapitel mit der Ritterſchaft am 15. Januar
1788, der Biſchof Friedrich am 11. März 1788. Lodtmann
konnte zwar als Bürgerlicher auch nicht zum Landtag gehen,

glaubte jedoch, ſein Gut durch die neue Gerechtigkeit zu
verbeſſern. In den Jahren 1816–20 führte er neue Ge
bäude auf Harderburg auf; das einſtöckige Herrenhaus, das

14 Zimmer enthält, wurde 1818 errichtet. In der Nähe des
Herrenhauſes ſtand in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
noch das ſogenannte alte Burghaus, das 1840 mit 500
Talern verſichert war. Am 18. März 1808 ſtarb Lodtmann;

er wurde am 22. März als Erſter auf dem neu angelegten

Haſefriedhof beerdigt. Das Gut ging über auf ſeinen
Sohn, den Landrat Juſtus Lodtmann. Dieſer verkaufte
das Gut mit dem gutsherrnfreien Hemeſaths-Kolonat am
5. März 1846 für 30 000 Taler an den Erbkämmerer des
Herzogtums Weſtfalen, Grafen Mathias von Galen zu
Aſſen, der im Lande anſäſſig zu werden wünſchte. Nach

deſſen Tode 1880 kam Harderburg an ſeinen Sohn Fer
dinand, der das Gut 1885 durch Teile des parzellierten

Meierhofes zu Nahne vergrößerte.

Von ihm ging es 1906 auf den jetzigen Beſitzer Grafen
Friedrich von Galen über. Die Größe des Gutes beträgt
gegenwärtig 133,5 ha.

Sand fort.
Quellen:

Staatsarchiv Osnabrück. Lehnsregiſter und -protokolle,

Abſchnitt 134 Nr. 55. Abſchnitt 152 Nr. 87. Abſchnitt
73 Nr. 3.
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Akten des Hiſtoriſchen Vereins zu Osnabrück (im Staats
archiv deponiert). Nr. 82 d; 110.

Akten des Hauſes Sandfort.

Aufſchwörungstafeln des Stiftes Börſtel.

Genealogien des Freiherrn v. Spießen, Münſter (im Ma
nuſkript).

Mitteilungen des Hiſtoriſchen Vereins Osnabrück Bd. III,
IV, VI, XXVI.

Mitteilungen von Fräulein Auguſte Buchholz-Bremen.

Das Rittergut Sandfort iſt gelegen im Kirchſpiel St.
Johann-Osnabrück in der alten Bauerſchaft Molenſeten, die

heute einen Teil der Gemeinde Voxtrup bildet.

Von der Bauerſchaft Molenſeten, die ſchon 1147 bei der

Beſtimmung der Grenzen der Kirchſpiele des Doms und St.
Johann als zwiſchen Voxtrup und Düſtrup gelegen erwähnt
wird, führte ein altes Osnabrücker Adelsgeſchlecht ſeinen
Namen, das gegen Ende des 12. Jahrhunderts mehrfach
erwähnt wird, ſo Thiodericus von Molenſeten 1167–87,

Hermann 1188, Volemar 1196, Rotger 1204, der Canonicus

Theodiricus 1187, der Decan Tidericus 1203–04.

Man geht wohl nicht fehl, wenn man die Stelle, wo
heute das Herrenhaus des Gutes Sandfort ſteht, als den
alten Stammſitz des Geſchlechts von Molenſeten annimmt.

Das jetzige Herrenhaus lag noch vor wenigen Jahrzehnten
auf einer Inſel, die von den Waſſern der nahen Sandforter
Quellen gebildet wurde, welche früher die ganze Gegend in

einen ſchwer zugänglichen Sumpf verwandelten. Dicht
am Hauſe ſchiebt ſich durch dieſen Sumpf ein natürlicher
Wall, wohl ein Ausläufer des nahen Hügelzuges. Die

Durchbruchſtelle durch dieſen Wall war in hervorragender
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Weiſe geeignet zur Anlage der Mühle, die der Bauerſchaft

den Namen gegeben hat. Lehenträger der Mühle waren
die Herren von Molenſeten; ein Turm auf der Inſel, deſſen
Fundament ſich noch in den Fundamenten des Hauſes
Sandfort wiederfindet, mochte ihnen ein feſter Wohnſitz,

für die Mühle zugleich ein Speicher und Schutz geweſen

ſein. Für eine größere Anzahl der älteren Osnabrücker
Ritterſitze läßt ſich eine ähnliche Gründungsart nachwei

ſen.

Später ſcheint das Geſchlecht ſeinen Wohnſitz nach dem

nahen Meierhof zu Düſtrup verlegt zu haben, den es wahr
ſcheinlich zu Lehen trug. Dieſer, der wie faſt alle Meierhöfe der

Osnabrücker Gegend ganz abſeits der eigentlichen Bauerſchaft
liegt, iſ

t

etwa 200 Meter von der Sandforter Mühle ent
fernt. In den älteren Lehengütern wird er bezeichnet als
Curia in Molenſeten, sita in Burſchop Dodestorp. Wie
aus einem Vergleich der in dem Lehnbuche von 1350 mit
Curia bezeichneten Lehnſtücke hervorgeht, verſtand man
nach dem damaligen Sprachgebrauch unter einer Curia den

Beſitz einer Miniſterialenfamilie oder einen Meierhof, auf
dem Gebäude ſtanden, die zum dauernden Wohnſitz der be
lehnten Familie geeignet waren und wo dieſe auch wirklich
wohnte oder zu irgend einer Zeit gewohnt hatte. Ein Ei
genbehöriger hatte alſo keine Rechte daran, im Gegenſatz zu
Domus, das eine von einem ſolchen bewohnte Bauernſtätte

bezeichnet. Einige dieſer Kurien ſind dauernd Sitze adliger

Familien geblieben und kommen noch heute als Rittergüter

vor, eine ganze Anzahl wurde aber ſchon im 15. Jahrhun
dert von Eigenbehörigen bewohnt.

Daß Adlige in älterer Zeit mit Meierhöfen belehnt wur
den und dieſe zu ihrem Wohnſitz ausbauten, findet man im
Osnabrückſchen häufiger. Vielleicht war mit dieſen eine be
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ſondere, in ihrem Weſen noch nicht ganz aufgeklärte recht

liche Stellung verbunden. Etwas Aehnliches mag die Ver
anlaſſung zur Ueberſiedelung der Familie von Molenſeten
nach dem Düſtruper Meierhof geweſen ſein, wozu deſſen
bequemere Lage und die Kleinheit jener Inſel, die eine Aus
dehnung der Gebäude nicht zuließ, mit beigetragen haben
Mag.

Die Familie von Molenſeten muß früh erloſchen ſein;

im Osnabrückſchen kommt ſi
e

nach 1204 nicht mehr vor. Mit
der Kurie zu Molenſeten waren um 1350 nach Ausweis des

Lehnbuches des Biſchofs Johann Hoet zwei Osnabrücker
Bürger, die Brüder Arnold und Nicolaus Dunker belehnt.
Ein Arnold Dunker war um dieſe Zeit Bürgermeiſter von
Osnabrück.

1412 war der Bürger Lubbert Kannegießer belehnt mit

der Kurie zu Molenſeten, die in dieſem Lehnbuch als in der
Bauerſchaft Düſtrup gelegen bezeichnet wird. Das Lehn
buch von 1534 iſ

t

in deutſcher Sprache abgefaßt, die Kurie
Zu Molenſeten wird hier als Meierhof zu Düſtrup bezeich
net, mit ihr belehnt iſt der Osnabrücker Bürger Gottſchalk
von Anchem.

Während 200 Jahre war ſo die Kurie im Beſitz von Fa
milien, die ihren Wohnſitz dauernd in der Stadt hatten.
(Nachrichten über dieſe Familien ſiehe Mitteilungen VI.
Seite 1

7 ff.) Die ehemals freie Kurie mag deshalb wohl
einem Eigenbehörigen zur Bebauung übergeben worden
ſein, 1534 iſ

t

ſi
e jedenfalls von einem ſolchen bewohnt.

Nach dieſem führt ſi
e ſpäter den Namen Münſtermanns

Grbe. Auch der alte Sitz bei der Mühle war inzwiſchen
eine eigenbehörige Stätte geworden.

Die Familie von Anchem (Ankum) gehörte im 14. und
15. Jahrhundert zu den reichſten und mächtigſten Familien
Osnabrücks; Mitglieder von ihr kommen durch die in jener
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Zeit wenig ausgeprägte Trennung der Stände in ritter
lichen und bürgerlichen Stellungen vor. Von 1409 bis 1530

iſ
t

die Familie vielfach in den Reihen der Bürgermeiſter

vertreten.

1412 wird ein Gottſchalk von Anchem (nach Stüve: Ge
ſchichte der Osnabrücker Bürgerſchaft, Mitteilungen VI.
Seite 41, ſoll es der reiche Goldſchmied geweſen ſein), mit
dem Hauſe des Albrand zu Molenſeten belehnt, nebſt 4 an
deren Bauernerben. -

Ein anderer Gottſchalk von Anchem, vielleicht ein Sohn
oder Enkel des vorigen, wird um 1460 unter anderen be
lehnt mit Berndts Haus zu Molenſeten, des Berners Haus
zu Dodesdorf und der Holtwiſch zu Dodesdorf im Kirchſpiel

St. Johann.

Im Jahre 1534 wird wieder ein Gottſchalk von Anchem
belehnt, unter anderen mit Johanns Haus zu Molenſeten,

Berners Haus zu Dodesdorf, der großen und kleinen Holt
wiſch zu Dodesdorf und dem Meierhof zu Dodesdorf. Im
ganzen beſaß dieſer Gottſchalk 2

1 Erben, dazu Renten und

Zehnten. (Vergl. Mitteilungen Bd. III Seite 168). Daß
der Meierhof zu Dodesdorf faſt am Ende der Lehnsſtücke
aufgeführt wird, zeigt wohl, daß Gottſchalk ihn neu erwor
ben hatte, im Gegenſatz zu den anderen Stücken, die ihm
zum Teil durch Erbſchaft überkommen ſein mochten.

Aus dem Johanns Erbe zu Molenſeten ſchuf Gottſchalk

das Gut Sandfort. Er ſowohl wie ſein Erbe Dr. Joſt

v
.

Roland werden als Herren zu Sandfort bezeichnet. Da
aber dieſe beiden wegen der notwendigen Aufſchwörung nicht

zum Landtag gehen konnten, kommt das Gut Sandfort in

den Matrikeln der landtagsfähigen Güter erſt ſeit 1622 vor.

Auch wird e
s eigentümlicherweiſe in den Lehnsregiſtern erſt

von 1689 a
n erwähnt. Bis dahin iſt immer von Johanns

Haus zu Molenſeten die Rede, das ſchließlich nur noch dem
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Namen nach bekannt war und von dem 1663 bei Aufzählung

der Abgaben der Eigenbehörigen berichtet wird: „es habe
ſelbiges Partinentien einmahlen gehabt und iſ

t

mehr auch

nichts davon bewußt.“ Erſt 1689 ſteht in dem Lehensproto

koll: „Johanns Haus zu Molenſeten, wo itzo das Haus

Sandfort ſtehet.“

Da dieſes Erbe, zu dem die Mühle gehört haben mag,

ſtets nach dem Vornamen des Eigenbehörigen genannt wird,

iſ
t

e
s wohl identiſch mit Albrands Haus von 1412 und

Berndts Haus von 1460. Jedenfalls iſt es ein Reſt des
alten Molenſetenſchen Stammſitzes.

Zu dem Namen Sandfort hat wohl die Furt Veran
laſſung gegeben, die in der Nähe des Gutes durch die Haſe
geht und die bis zur Herſtellung der jetzt vorhandenen

Brücke in den Jahren 1889/90 benutzt wurde. Die Schaf
fung von Gütern aus Eigenbehörigen iſ

t

charakteriſtiſch für
jene Zeit; Loxten, Eggermühlen, Dratum u

.

a
.

entſtanden

damals ebenſo.

Der alte Gottſchalk ſtarb um 1540 und hinterließ

2 Kinder, einen Sohn Gottſchalk, vermählt mit Engelen
Barnefür, die als Morgengabe das Weſtermanns Erbe im
Kirchſpiel Borgloh mitbrachte, und eine Tochter Hille, die

mit dem Kanzler Dr. Joſt von Roland vermählt war.

Gottſchalk der Jüngere erbte den väterlichen Beſitz mit
Ausnahme des Beſſelmanns Erbe, des Schürhauſes, Vincke

manns und Peiſtrups Erbe, die ſeine Schweſter Hille als
Brautſchatz bekommen hatte und mit denen ihr Gemahl 1542
belehnt wurde. Gottſchalk ſtarb ſchon 1547, ohne Kinder zu

hinterlaſſen. Seine Güter gingen auf ſeinen Schwager

Dr. Joſt von Roland über.

Dieſer war Kanzler des Biſchofs Franz von Waldeck;

nach deſſen Tode nahm e
r

die Bürgermeiſterwürde in Osna
brück an. Sein Vater Johann Roland, vermählt mit N

.

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 18
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von Imbhove, war 1540 vom Kaiſer geadelt worden. Joſt von
Roland ſtarb am 9. September 1556. Sein Erbe wurde ſein

Sohn Jobſt, vermählt mit N. Münnich, der 1561 und 1584 zu
Behuf ſeiner Brüder und Schweſtern mit den väterlichen

Gütern belehnt wurde.

Sein Nachfolger wurde ſein Sohn Gottſchalk, vermählt
mit Iſabella von Schwenke zu Freſenburg. 1590 und 1600
wird er wie ſein Vater belehnt. Er ſtarb vor 1618, denn
am 25. Februar 1618 wird ſeine Witwe Elſabein v. Schwenke

durch ihren Bevollmächtigten Arnold Stuke mit den Gütern
belehnt. Sie hinterließ keine Söhne. Ihre Tochter Katha
rine v. Roland heiratete den Oberſtleutnant Hermann von
Weſterholt, auf den die Güter übergingen; 1631, 24. Juli
und 1663 wird dieſem die Belehnung erteilt.

Am 3. Juni 1622 beſchloß das Domkapitel, Hermann
von Weſterholt zum Landtag zuzulaſſen. In den Liſten
der landtagsfähigen Güter war Sandfort bis dahin nicht
geführt worden, da die Landtagsfähigkeit in jener Zeit mehr

durch die Perſon, die ſich mit 16 Ahnen aufſchwören laſſen
mußte, als durch das Gut bedingt war; die früheren Be
ſitzer Sandforts hatten die erforderlichen Ahnen nicht brin
gen können.

Bei dieſer Gelegenheit ſpricht das Domkapitel dem
Hauſe Sandfort die Jagdgerechtigkeit ab und macht dem

Weſterholt zur Bedingung, daß er ſich keine ſolche zulegen

dürfe und andere, die zu Sandfort zu jagen berechtigt, nicht
hindern ſolle.

Die Maßregel erklärt ſich daraus, daß Sandfort aus
einem Bauernerbe gegründet war, das keinerlei Gerechtig

keiten beſaß, und man den neu geſchaffenen Gütern noch

nicht die Rechte der alten Ritterſitze einräumen wollte. So
meldet denn auch zu dem Jagdprotokoll von 1652 Hermann

v. Weſterholt nur an, daß er in der Haſe zum Fiſchen
berechtigt ſei, in specie bis zur Flachsreute.
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Auch die Gerechtigkeiten, die der Sandforter Eigen

behörige Berner zu Voxtrup beanſpruchte, für ſeinen Bedarf
Steine aus den Brüchen des Gutes fahren zu dürfen, und
Schierbaum zu Voxtrup, an der Sandforter Quelle waſchen

zu dürfen, erklären ſich wohl aus der Entſtehung des Gutes.

Nach dem Tode ſeiner erſten Frau heiratete Hermann
v. Weſterholt Catharina Margarethe v. Wulffen, Tochter

von Baltaſar und Margarethe von Alden. Er ſtarb am
3. Juni 1665. Seine Witwe wird am 3. Auguſt 1668 zu
Behuf ihres minderjährigen Sohnes Franz Wilhelm mit
Sandfort belehnt.

Das Gut ging jedoch ſpäter auf die älteſte Tochter
Sybille Antonie v. Weſterholt über, die es ihrem Gatten
Heinrich Engelbert von Langen zu Sögeln in die Ehe brachte.

Die jüngere Schweſter Eliſabeth Maria wurde Aebtiſſin zu
Gravenhorſt.

-

Nach Engelberts Tode im Jahre 1675 wurde Sandfort
für ſeine unmündigen Kinder von dem Generalmajor v.
Offener verwaltet. In einer Eingabe von 1680 gibt er an,
daß die Mühle ſo ſchlecht ſei, daß ſi

e nur einen Sack Mehl
täglich mahlen könne, der Müller aber volle Pacht bezahlen
müſſe, und bittet um die Erlaubnis, Holz zur Ausbeſſerung

fällen zu dürfen.

1685 übernimmt der mündig gewordene Sohn Engel

berts, Joachim Heinrich von Langen, das Gut und wird
damit belehnt am 25. Januar 1687. Noch in demſelben

Jahre verkaufte e
r

e
s

a
n Johann Heinrich von Waden zu

Herford.
-

Er veräußert zunächſt nicht das ganze Gut, ſondern
nur das Haus Sandfort mit der Mühle, Gärten, Lände
reien 2

c. und den Eigenbehörigen Berner und Münſtermann

zu Düſtrup, den Hof zu Lüdinghauſen, Warners Erbe zu

Biſſendorf, Gerelmanns Haus zu Weſterkappeln und Stroth
18
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manns Kotten zu Düſtrup. Middendorfs, Pirmanns und
Brockmanns Erbe zu Jcker, Beſſelmann und Suddendorf zu
Vehrte, Everding und Rahen Erbe zu Powe und den Kotten

bei Wehrings Erbe zu Biſſendorf behält er noch und wird

damit belehnt am 4. März 1689. Später kamen einige von
dieſen Erben wieder zu Sandfort. In gleicher Zeit emp
fängt auch v. Waden die Belehnung mit den angekauften

Stücken.

Johann Heinrich v. Waden war Kurbrandenburgiſcher

und Stift Herfordſcher Geheimer Rat. Am 19. Dezember
1687 war er vom Kaiſer geadelt worden; vermählt war er
mit Anna Maria Meinders.

Dieſe war 1696 Witwe und wurde am 3. September

1696 zu Behuf ihres minderjährigen Sohnes belehnt.

Am 1. Auguſt 1699 wurde ſi
e mit Weymanns, Drögen,

Lammerdings, Suddendorfs, Beſſelmanns, Rahen und Evers
manns Erbe belehnt, die ſi

e

noch von Joachim Heinrich von
Langen angekauft hatte; außerdem erſtand ſi

e

noch einige

Erben, die früher nicht zu Sandfort gehört hatten.

Am 14. Juli 1708 kauft ſie für 3300 Taler das benach
barte adlich freie Gut Hetlage oder Poggenburg, in der

Bauerſchaft Voxtrup gelegen.

Erbe der Witwe Anna Marie v. Waden wurde ihr ein
ziger Sohn Johann Heinrich, vermählt mit Charlotte Doro
thea v

. Weſelau. Seine Belehnung mit Sandfort erfolgte

am 1
.

Dezember 1712; e
r ſtarb am 3
. Mai 1716. Am

17. Dezember 1717 empfing ſeine Witwe für ſich, ihren Sohn
und ihre Tochter die Belehnung.

Johann Heinrich hatte 2 Kinder hinterlaſſen, einen

Sohn Johann Heinrich, der früh ſtarb, und eine Tochter
Anna Charlotte. Dieſe heiratete den Hauptmann Gottfried

Salomon von Reichmeiſter und brachte die Güter dadurch

an deſſen Familie.
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Die v. Reichmeiſter ſollen einem alten Adelsgeſchlecht
entſtammen, das mit dem Deutſchen Orden in die Oſtſee
provinzen gezogen war. Im 17. Jahrhundert iſt ein Zweig
nach dem Weſten gekommen und wurde u

.

a
.

am Rhein
anſäſſig. Nach Gottfried Salomon wurde ſein Sohn Carl

Dietrich von Reichmeiſter Herr zu Sandfort, geb. am 6
. Ok

tober 1732, geſt. am 27. September 1807. E
r

vermählte

ſich 1767 mit Charlotte Ottilie Sophie v
. Vitzthum zu Eck

ſtädt, geb. 23. März 1750, geſtorben 9
.

Dezember 1823 zu

Sandfort. Mit Sandfort wurde e
r

belehnt am 25. Fe
bruar 1765.

Es werden in dem Lehnsbrief die Pertinentien des

Gutes aufgeführt, die ein Bild von der damaligen Be
ſchaffenheit geben.

Zu dem Gute gehörten damals:

Das Gutshaus, 8
3 Fuß lang und 29 Fuß breit,

2 Etagen hoch; teils maſſiv, teils aus Fachwerk gebaut, mit
Seitengebäuden, Vorwerken und Oekonomiegebäuden.

Ferner eine Mahlmühle, Gärten, eine Kuhweide für 2Kühe,

6 Malterſaat und 1% Scheffelſaat Land; 4 Scheffelſaat im
Düſtruper Feld, die Donnerbeede genannt, die früher von

Sandfort verkauft geweſen, vor einigen Jahren aber wieder
eingelöſt war (einige Zuſchläge in der Steiniger und der
Düſtruper Heide waren von der Gemeinde angekauft und

keine Lehen); 4 Wieſen, 2 an der Haſe gelegen, die Holz
wieſe und die Glintwieſe genannt, 2 am Hauſe gelegen, die

Walkewieſe und die Teichwieſe genannt, die aber zugekauft

und keine Lehen waren.

Gehölz: im Werkesberg, der Mühlenforſt, der Telgen

kamp, das Fünfloh im Düſtruper Berg und das Staëlsloh
im Harderberg.

Fiſchereigerechtigkeit: auf dem Mühlenteich, dem Teich

hinter Düſtrup, von dem alle 1
2 Jahre den Düſtrupern eine
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Tonne Bier gegeben werden mußte, auf dem kleinen Teich
im Mühlenforſt, auf der Haſe und dem ganzen Mühlenbach,

wo kein anderer als Sandfort berechtigt war.

Jagdgerechtigkeit: die Jagd auf Enten und Schnepfen.

1836 beanſprucht Sandfort die ganze niedere Jagd auf
eigenen Gründen und die Koppeljagd in der Hälfte des

Fürſtentums.

Markenberechtigt war es in der Voxtruper, Düſtruper,

Hettlicher und Natberger Mark; es konnte hier nach Be
lieben Schafe, Rindvieh, Schweine und Gänſe treiben, auch

nach Belieben Mergel aus der Mark fahren laſſen.

An Eigenbehörigen gehörten 1860 zu Sandfort (mit
Angabe der Größe und der Gefälle):

Eigenbehörige 1860 Ä„.
Gerſte Hafer Hühner Ä| Sonſtiges

Sud den darp in Vehrte, b Malter6Scheffel4 Malter 2 Stück 52 Pfennigrente

Bollerbe -ÄrÄÄ Land Ä
eine Fuder Heuwachs

An Holzung, wenn volle Maſt,
Vehrter Bruch

3 Schweine jährlich, außerdem
Trift in der Vehrter Mark

Beſſelmann, V ehrte 2 Malter – 3 Malter 2 Stück 52 Ä
4% Malterſaat Land ÄÄ
3 kleine Fuder Heuwachs Ä
An Holzung nichts, wenn Maſt, Ä
Triftrecht in Vehrter Mark aus derM

Vehrte

Münſtermann, Düſtrup 3 Malter – 3 Malter 6 Stück 52 Ä.
6 Malterſaat Land "Ä
3 Fuder Heu Buttergeld

Kuhweide für 3 Kühe
7–8 Schweinetriftbeinoll. Maſt
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Eigen behörige 1860 Ä„.Roggen | Gerſte Hafer Hühner dienſt Sonſtiges

Berner, Düſtrup 3 Malter – 3 Malter – 52 1 Taler
5 Malterſaat Land 3Schilling an dieNatbergerBauernſchaftjährlich "Fºº4 Fuder Heuwachs Pfennigrente
Für 4–5 Kühe Binnenweide
oder Kuhbruch
4Ä im Düſtruper Berg
4 Schweine bei voller Maſt

- Wenn Maſt,Warner, Biſſendorf, Vollerbe 2 Malter2 Malter2 Malter 2 Stück 52 Ä
4 Malterſaat Land #Ä3 Fuder Heuwachs

Rahe, Powe, Vollerbe
4Malterſaat Saatland
Kein Wieſenwachs
Bei voller Maſt 2 Schweine,
auch 2 im Vehrter Bruch

Eversmann, Powe, Vollerbe
5 Malterſaat Land

u.Flachsdienſt
jährl. 10ß.63

Fuder Heuwachs

B
e
i

voller Maſt 3 Schweinetrift,

im Vehrter Bruch 2 Schweine

Strothmanns Kotten/Düſtrup

E
s gehört nur der Garten dazu

üdinghauſen, Weſter
kappeln, Vollerbe

5 Scheffelſaat Land

3 Fuder Heuwachs

A
nÄ nur, was auf demHofe befindlich

berelsmann, Weſt e
r
-

kappeln, Halberbe

3 Malterſaat Land

1
,

Fuder Heuwachs

Peymann, Vollerbe zu Linen
„Kſp. Schledehauſen

6 Malterſaat Land
Fuder Heuwachs
Eine Binnenweide fü

r
3 Kühe

B
e
i

voller Maſt 4 Schweinetrift

2 Malter – 1 Malter2 Stück 52 2/2 Fuder
6Scheffel Eichenholz

aus dem
VehrterBruch

22 Fuder
Eichenholz1 Malter – 1 Malter 2 Stück 52 aus dem

6Scheffel 6Scheffel VehrterBruch

Zu liefern ans Domkapitel: Ä
9Scheffel 9Scheffel Bund Flachs

gibt nichts

-

2 Malter – 2 Malter 2 Stück 52 2
4

Hand
dienſte

2
4

Hand

1 Malter – 3 Malter 2 Stück 52 dienſte

Hofrente

6 Schilling
Erntedienſt
10ß. 63

2Ä3 Malter1 Malter3 Malter 2 Stück 52 ausländiſche
6Scheffel Fuhren

An Iburg an Zehnten: vºr.“ U.
8Scheffel9Scheffel1 Malter Schweineundcheff Ä Flachsgeld
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Eigen behörige 1860 Äern –
Roggen| Gerſte | Hafer Hühner Ä Son

oiren
6 Schilling

Dienſtze.

Drögen, Haren, Halberbe Mater 3 Malter 2 Stück #T / /
- - -

3 Mälter, 6 Scheffelſaat Land Ä ...
3 Fuder Wieſen An Gaugraf: 2 Scheffel Hafer länd.F

Beivoll Maſt1Schwein, i.Haren- ºder Scheffel Hafer "#
ſchen Berg Trift nach Gelegenheit Lammerdi

Hofrent
Lammerding, Haren, Halberbe Mater – 3 Malter2 Stück – | #
4% Malterſaat Land

6Scheffel #
2 Fuder Heu Ä
Wenn volle Maſt, können sº
3 Schweine getrieben werden länd.#» mitdemZ

e
Lammerd

6 Scheffel Zehntenroggenan Capitular an
St. Johann und 183 Geldes

Im Jahre 1783 bat Herr von Reichmeiſter die Landes
regierung, zu ſeiner Mühle eine Beutelmühle anlegen zu
dürfen, die ihm bisher noch fehle. Das Urteil der Iburger

Beamten ging aber dahin, daß durch eine neue Beutelmühle

dem landesherrlichen Müller in der Stadt, der eben die
Pacht angetreten habe und zu dem bisher die Einwohner

der Kirchſpiele St. Johann und Biſſendorf gegangen ſeien,
zuviel entzogen werde, die Erlaubnis deswegen abgelehnt

werden müſſe.

1786 bekommt das Gut Sandfort aber die Erlaubnis,

eine Bockmühle anlegen zu dürfen. Es beſtanden bis dahin
in der Umgegend Bockmühlen nur zu Sutthauſen mit 4 und
zu Malbergen mit 6 Stampfen.

Am 3. September 1800 wurde die Erlaubnis erteilt,

das Staëlsloh im Harderberge, das 1415 von Gottſchalk von

Anchem von dem Osnabrücker Bürger Berndt Haſenſtreet
angekauft worden war und eine Größe von drei Malterſaat
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hatte, verkaufen und dafür ein 20 Scheffelſaat großes Mar
kenſtück neben dem Gute ankaufen zu dürfen.

Auf Karl Diedrich folgt ſein älteſter Sohn Karl Caſimir
von Reichmeiſter, geboren 1776, geſtorben 1846, dem auch die
Beſitzungen am Rhein zugefallen waren. Er allodifizierte
Sandfort im Jahre 1819. Um dieſelbe Zeit kaufte e

r das

Weſen ſeines Eigenbehörigen Berner zu Düſtrup, auch das
Jägerhaus zu Sandfort oder die Schaumburg genannt,

und vertauſchte e
s mit dem Münſtermanns Erbe, der alten

Kuria zu Molenſeten, die von da an ein Teil des Gutes
geblieben iſt. Die auf dem Erbe ruhenden Bauerſchafts

laſten legte e
r

1817 auf das freie Gut Hetlage.

Im Jahre 1835 geriet er in Vermögensſchwierigkeiten.
Sein Bruder, der Juſtizrat Ernſt Ludwig von Reichmeiſter,

führte als ſein Bevollmächtigter die Verhandlungen. Eine
Abſchätzung des Gutes ergab 1835 den Wert von 18197

Talern. Das Gut war ſchon längere Zeit vorher verpachtet

worden. So wohnte hier u. a. in den Jahren 1820–24 ein
Zweig der Familie Pagenſtecher. Von 1839 ab verpachtete der
Gläubigerausſchuß, in dem die Namen Grote, Gruner und

Stüve auftreten, das Gut. Es wohnten jedoch auf Sandfort
auch zwei Schweſtern des letzten Beſitzers, die Damen Sophie

und Auguſte von Reichmeiſter, die hier im Jahre 1853 am
21. Mai und 5

. Mai geſtorben ſind. Ihr Grabdenkmal
ſteht im Sandforter Park.

Am 26. September 1862 kaufte der Konſul Eduard
Iſchon das Gut Sondfort. Das Herrenhaus war um dieſe
Zeit noch von einem Zuggraben umgeben, der ſtark mit

Schilf bewachſen war und das Herrenhaus von den Wirt
ſchaftsgebäuden trennte. Um eine direkte bequemere Zu
fuhr zum Hauſe zu haben, ließ Herr Iſchon den Graben
im Jahre 1860 zuſchütten. In der Mitte der ſiebziger
Jahre wurden die Nebenhäuſer zum Teil zu Wohnzwecken
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*

umgebaut und mit Giebeln und Türmchen verziert. Bei
dieſer Gelegenheit wurden die dicken Mauern, die bis dahin

mit dem Nebenhaus, Stallung und Kutſcherwohnnug den
inneren Hof gebildet hatten, niedergelegt. Die Mühlen
wurden im Laufe der Jahre vergrößert, ſodaß zuletzt eine
Getreide-, Oel-, Säge- und Bockemühle in Betrieb war.
Zwiſchen 1870 und 1888 wurden Ziegeleien und die Kalk
brennerei am Wetskesberge angelegt, bezw. vergrößert. Auch
ausgedehnte Aufforſtungen wurden getroffen.

Der Konſul Iſchon ſtarb am 30. Januar 1890. Als
General-Mandatar ſeiner Erben verkaufte ſein Sohn
Eduard F. Jſchon das Gut am 19. März 1891 an den ſpä

teren Oekonomierat Siegfried Julius Jaffé, dem Begrün
der des Dürerbundes in Osnabrück. Dieſer legte auf
Sandfort bedeutende Fiſchzüchtereien, vor allem Forellen
zucht an. Nach ſeinem Tode, geſt. 22. April 1914, ging
das Gut über auf ſeine Frau Berta Jaffé, geb. Wilkinſon.
Das Herrenhaus iſt zweiſtöckig, mit ſehr dicken Mauern.

Vor dem Hauſe ſteht das Wappen der Familie von Reich
meiſter. Die Verwalter- und Oekonomiegebäude umgeben

das Herrenhaus halbkreisförmig. Die Gebäude wurden von

Herrn S. Jaffé umgebaut, die gotiſchen Erker und
Giebel, mit denen die Dächer verſehen waren, als ſpätere

Zutaten zu dem urſprünglichen Bau wieder entfernt.

In den letzten Jahren wurden auf Sandforter Gebiet
eine Anzahl ſtädtiſcher Brunnen angelegt zur Verſorgung

der Stadt mit Trinkwaſſer.
Bemerkenswert iſ

t

ein in der Nähe des Gutshauſes
gelegenes Gräberfeld mit einer großen Anzahl Hügelgräber,

in denen zahlreiche Urnenfunde gemacht ſind. Die Größe
des Gutes beträgt 121 ha.
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H et lag e.

Das adlich freie Gut Hetlage, auch Poggenburg

genannt, in der Gemeinde Voxtrup gelegen, war

im Anfang des 17. Jahrhunderts im Beſitz der

Familie von Nagel auf Wallenbrück. Es iſt nicht zu ver
wechſeln mit der Poggenburg in der Stadt Osnabrück, die
um dieſe Zeit einem anderen Zweige der Familie von Nagel

gehörte. Als erſter Beſitzer wird genannt Erdwin von
Nagel, vermählt mit Lukretia von Kuhlen aus Welling

büttel; ihm folgte ſein Sohn Gerd von Nagel, vermählt mit
Hedwig von Langen zu Kreyenburg. Deren Erbe war

Nikolaus Friedrich von Nagel zu Wallenbrück und
Warmenau, vermählt in erſter Ehe mit Anna Dorothea von
Grapendorf, dann mit Margarethe von Münſter. Dieſe ver
äußerte das Gut Hetlage mit dem Tode ihres Mannes zur
Verbeſſerung ihrer Hauptgüter am 14. Juli 1708 für 3300
Taler an die Witwe Anna Maria von Waden, geborene
Meinders, zu Sandfort. Seit der Zeit iſt die Hetlage ein
Teil des Gutes Sandfort geblieben.

Die Hetlage beſtand damals aus einem zweiſtöckigen,

ſteinernen Luſthauſe, mit Gärten und Teichen, einem
Heuerhauſe, mehreren Teichen und der Huckesmühle am

Hucksmühlenbach gelegen. Das Gutshaus iſ
t

durch Herrn

Oekonomierat Jaffé vergrößert und zu einem Landhauſe

Umgebaut.



VIII.

Geburtsort und Geburtstag von Sophie

Charlotte, der erſten Königin von Preußen.
Von R. Arnold.

Aeber den Ort, an dem Sophie Charlotte, die erſte
Königin von Preußen geboren iſt, gehen die Angaben in
der neueren, beſonders der populären Literatur, aus ein
ander, bald wird Iburg, bald Osnabrück genannt. Noch

mehr differieren die Angaben über den Tag ihrer Geburt,
bis zu ſieben verſchiedene Daten finden ſich. Und doch iſt

das allein Richtige nicht unſchwer feſtzuſtellen, wenn man

ſich nur an die einzig beweiskräftigen authentiſchen Quel
len hält. I

Ernſt Auguſt, Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg,

ſeit Dezember 1661 gemäß den Beſtimmungen des Weſt
fäliſchen Friedens Biſchof von Osnabrück, ſchrieb am 5./15.

Oktober 1668 aus ſeiner „fürſtlichen Reſidenz Iburg“ a
n

ſeinen älteſten Bruder, Herzog Georg Wilhelm zu Celle:

„Ewr. Ld. mögen wir außerfrewtem gemühte freundt:
brüderlich nicht verhalten, waßgeſtalt der Allerhöchſte die
durchleuchtige Fürſtin, Fraw Sophien, Gebohrne auß
Churfürſtlichem Stamb der Pfalzgraffen bey Rhein, Hert
zogin in Bayern, Vermählte Hertzogin zu Braunſchweig

vnd Lüneburg p
.,

Unſere freundtliche liebe Gemahlinne

Ld. Ihrer bißhero getragenen Frewlichen Bürden in gna

den entbunden, vnd Unß am vergangenen freytag, war

der 2./12. jetzſcheinenden monahts, morgens zu 7 uhren,

mit einer jungen wollgeſtalten Tochter mildtväterlich er
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frewet hat, wofür, vnd daß Mutter vnd Kindt ſich biß
noch bey zimblich-erträglichen Zuſtandt befinden, Wir Sr.
Göttl. Allmacht hertzinniglich Danck ſagen.“)

Ein gleichlautendes Schreiben erging gleichzeitig an
ſeinen zweiten Bruder, Herzog Johann Friedrich zu Han
nover.*)

Die Konzepte dieſer beiden Schreiben ſind nicht er
halten, ebenſowenig wie die Konzepte der zahlreichen an
deren Notifikationen, die nach dem ſtrengen Zeremoniell

der Zeit a
n

die weiteren Verwandten des herzoglichen

Paares und an andere benachbarte und befreundete Für
ſtenhöfe geſandt werden mußten. Wohl aber beruhen noch

im Staatsarchiv Hannover eine Anzahl von Gratulations
ſchreiben, welche die Antworten auf die Notifikationen ent
halten.

Solche erließen: 1
)

von Verwandten des Herzogs:

ſein Bruder Herzog Johann Friedrich, Hannover 26. Octo
ber;”) Sophia Amalia, Königin von Dänemark (ſeine
um ein Jahr ältere Schweſter, die Gemahlin König Fried
richs III.), Copenhagen, ... October 1668; Friderika Amalia,
„geb. Königl. Erbprinzeſſin zu Dänemark, vermählte Her
zogin zu Schleswig-Holſtein“ (Tochter des vorgenannten

Königspaares), und deren Gemahl Chriſtian Albrecht,

„Erbe zu Norwegen, poſtulirter Coadjutor zu Lübeck, Her
zog zu Schleswig-Holſtein“, beide Gottorff 5. Nov.; von
der älteren Linie des Hauſes Anton Ulrich, Herzog zu
Braunſchweig und ſeine Gemahlin Eliſabeth Juliane, beide
Wolfenbüttel 30. Oct., ſowie Anton Ulrichs Bruder Herzog

!) Ausfertigung im Staatsarchiv Hannover.

*) Ausfertigung im Staatsarchiv Hannover.

*) Von dieſem nur das Konzept, von allen anderen Schrei
ben die Ausfertigungen.
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Ferdinand Albrecht, Bevern 31. Oct.; 2) von Verwandten

der Herzogin: Charlotte Churfürſtin von der Pfalz (Ge

mahlin des Kurfürſten Karl Ludwig, des Lieblingsbruders

der Herzogin Sophie, von ihrem Gemahl getrennt in ihrer

heſſiſchen Heimat lebend), Caſſel 29. Oct.; Ludwig Hen
rich, „Pfalzgraf bei Rhein, Graf zu Sponheim“ (Vetter
des Kurfürſten Karl Ludwig und der Herzogin Sophie,

Inhaber des Fürſtentums Simmern), Creuznach 2. Nov.;

von der Neuburger Linie Pfalzgraf Philipp Wilhelm
(nachher 1685 Kurfürſt von der Pfalz) und ſeine Gemahlin
Eliſabetha Amalia Magdalena, beide Neuburg 14. Nov.;

3) von ſonſtigen Fürſtlichkeiten: Hedwig Sophia, Land
gräfin zu Heſſen (Witwe des Landgrafen Wilhelm VI.,

Tochter des Kurfürſten Georg Wilhelm von Brandenburg),

Caſſel 29. Oct.; Friedrich Wilhelm, Kurfürſt von Bran
denburg (der ſpätere Schwiegervater der Neugeborenen),

Königsberg i. Pr. 16./6. Nov.;) Chriſtoff Bernhardt (von
Galen), Biſchof zu Münſter, Lüdtgerspurg (bei Coesfeld)

2. Nov.; und Franz Egon (von Fürſtenberg), Biſchof zu
Straßburg, Elſaszabern 11. Nov.

Einige dieſer Schreiben tragen in der Außenadreſſe

keine Ortsangabe; einige, die entfernter wohnen, adreſ

ſieren nach Osnabrück, offenbar in der Annahme, daß das
Herzogpaar in der Hauptſtadt des Bistums reſidiere oder
doch unter dieſer Adreſſe am ſicherſten zu erreichen ſei;

einige wieder, die als nähere Nachbarn oder Verwandte
beſſer unterrichtet ſind, (die Landgräfin von Kaſſel, der
Pfalzgraf von Simmern, das Gottorper Herzogspaar)

adreſſieren nach Iburg. Drei der Schreiben, die beiden

*) Das Konzept dieſes Schreibens ſowie die Ausfertigung

der Notifikation ließen ſich im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin
nicht ermitteln.
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Gottorper und das der Kurfürſtin Charlotte aus Kaſſel,

das in der Außenadreſſe keinen Ort angibt, tragen auch
noch das ausdrückliche Präſentatum „Iburg“.

Der Inhalt aller dieſer Schreiben iſt im weſentlichen
der gleiche, ganz wie es die ſtrenge Etikette der Zeit erfor
dert: die Schreiber beſtätigen den Empfang des Schrei
bens vom 5./15. über die am 2./12 erfolgte Geburt einer

Tochter und ſprechen ihre Glückwünſche dazu aus. Faſt in

allen dieſen Schreiben wird das Datum der Notifikation,

alſo der 5./15. Oktober, und faſt immer auch das der Ge
burt, der 2./12. ausdrücklich wiedergegeben.

Aus dieſer geſamten Korreſpondenz des Herzogs Ernſt
Auguſt geht mit größter Gewißheit hervor, daß ſeine
Tochter Sophie Charlotte am Freitag, den 2

. Oktober
alten, 12. Oktober neuen Stils 1668 in Iburg geboren
worden iſt. In der Tat fiel auch in dieſem Jahre der
2./12. Oktober auf einen Freitag.

Gegenüber der in Abſchnitt III zu beſprechenden Tat
ſache, daß ſpäter der 20./30. Oktober als ihr Geburtstag an
geſehen worden iſt, muß noch auf einige Daten dieſer Kor
reſpondenz hingewieſen werden, die die Unmöglichkeit die
ſes Tages erweiſen. Der Biſchof von Münſter datiert ſein

Schreiben vom 2
. November, d. h. neuen Stils, da er als

Katholik natürlich nach dem neuen Kalender rechnet; prä

ſentiert iſ
t

e
s

am 3
. November, natürlich alten Stiles, denn

die Herzöge von Braunſchweig hielten a
n

dieſem "feſt,

wenngleich Ernſt Auguſt als Biſchof von Osnabrück den

neuen gebrauchen mußte.) 1
1 Tage würden alſo

*) Das Kapitel und dann die Stadt Osnabrück hatten 1624
den neuen Stil eingeführt. Vgl. Runge, Wahl des Biſchofs
Eitel Friedrich, in den Mitteilungen des Hiſt. Vereins Bd. 24,

S. 176.
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zwiſchen der Unterzeichnung des Briefes in Liudgersburg

und ſeiner Ankunft in Iburg liegen. Ebenſoviele Tage

etwa würde auch das vorhergehende Notifikationsſchreiben
Herzog Ernſt Auguſts gebraucht haben, um von Iburg in
die Hände des Biſchofs zu gelangen; rechnen wir dazu 3
Tage, die zwiſchen der Geburt und der Unterzeichnung der

Notifikation liegen und etwa ebenſo 3 Tage für Konzipierung

und Unterzeichnung der Antwort des Münſterer Biſchofs, ſo

kommen 17 Tage heraus, und es erhellt klar die Unmög

lichkeit, daß dieſer bereits am 2. November neuen Stils zu
der angeblich am 30. Oktober neuen Stils erfolgten Geburt
ſeine Glückwünſche ausgeſprochen haben könnte.

Ein Gratulationsſchreiben des Kurfürſten Karl Lud
wig von der Pfalz, des Lieblingsbruders der Herzogin

Sophie, iſ
t

nicht erhalten. Von der lebhaften und um
fangreichen Korreſpondenz der beiden Geſchwiſter iſ

t ja

auch ſonſt vieles verloren, und ſo klafft auch darin eine

Lücke zwiſchen dem 7./17. Juli 1668 und dem 9
. Januar

1669.) Aber ſicher hat Herzogin Sophie, ſobald ſi
e ver

mochte, ihrem Bruder eine eigenhändige Nachricht, „mit
Rödelſtein geſchrieben“, zukommen laſſen. Seine Tochter

Eliſabeth Charlotte, die bekannte ſpätere Liſelotte von
Orleans, die ſelbſt im Hauſe ihrer Tante Sophie vier
glückliche Jahre in Hannover und Iburg verlebt hatte,
ſchrieb am 26. Oktober 1668 (doch wohl alten Stils) aus
Friedrichsburg (Mannheim) an ihre alte Hofmeiſterin,

Frau von Harling, nach Iburg, das ausdrücklich als Adreſſe
angegeben wird: „Ich bin recht froh geweßen, daß ma
tante eine printzessin bekommen hat; inſonderheit weil

*) Bodemann, Briefwechſel der Herzogin Sophie mit Kur
fürſt Karl Ludwig, Leipzig 1885, S

.

135 A
.
7
. Die Originale

des Briefwechſels beruhen im Staatsarchiv Hannover.
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herr marſchalck Hammerſtein und fraw Lend!) mir geſagt
haben, daß ma tante gerne eine princessine hette. Euer
briff muß gar lang vnderwegens geweßen ſein, weil ich
ihn erſt vorgeſtern bekommen hab; undt wie der herr mar
ſchalck Hammerſtein abſchid nam, umb anderen tages zu
verreyßen, welches den 15./25. october geweßen, hat er

mir geſagt, daß ma tante ins kindbett war. Papa hat
auch ſchon einen briff, aber mit rödelſtein geſchriben, von
ma, tante bekommen . . . . . . P. S. bitt, ma tante von
meinetwegen glück zu wünſchen; hab zwar geſchriben, kan

aber wie fraw Harling wol keine complimenten machen

undt weiß ſi
e

ſi
e

beßer zu machen als ich.“ *)

Das Schreiben der Frau v
. Harling hatte ſich alſo

außerordentlich verſpätet; unmöglich könnte Eliſabeth

Charlotte am 26. Oktober ſich ſo beſchweren, wenn der

Brief die Nachricht von der am 20. Oktober erfolgten Ge
burt der Prinzeſſin enthalten hätte!

Ein weiteres offizielles und zeremonielles Schreiben
des Herzogs Ernſt Auguſt an die Nichte, die „Churprin

cesse zu Heydelberg“, war bereits unterwegs, datiert Jburg

28./18. Oktober. Es meldet die am 2./12. erfolgte Geburt
der Tochter und fährt dann fort: „Wan uns dan obligen

undt gezimen wollen, dieſe unſere Tochter chriſt-ublichem

Gebrauche nach zur h. Tauffe zu befodern, So haben wir
die Freyheit genommen, E

.

Ld. als eine Tauffgezeugin

hiebey zu erwehlen, dero hohe Stelle alhie der Gebuhr

*) Hofmarſchall Georg Chriſtian v
.

Hammerſtein und Hof
dame Frau v

. Lenthe.

*) Bodemann, Briefe der Herzogin Eliſabeth Charlotte von

Orleans a
n ihre frühere Hofmeiſterin A
.

K
.

v
. Harling geb.

v
.

Uffeln. Hannover und Leipzig 1895, S
.
6 f.

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 19
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vertreten, vndt offtgedachter unſer Tochter den Nahmen
Sophien Charlotten geben laſſen“; der Herzog hofft,

Eliſabeth Charlotte werde „dieſe Kühnheit in keinem Un
guten vernehmen“ uſw.!) Die ebenſo zeremonielle, von
Schreiberhand geſchriebene Antwort, unterzeichnet „Eliſa
beth Charlotte, Pfalzgräfin bei Rhein“, datiert Friedrichs
burg 7. Nov., ſpricht umſtändlich ihren Dank aus für die
Ehre, die ihr durch die Wahl zur Gevatterſchaft bei der

Taufe von Sophie Charlotte erwieſen worden ſei.*) Nicht
eingeengt vom Zwang der Etikette, ſchrieb ſi

e

ſchon am

4
. November a
n ihre vielgeliebte Frau v
. Harling, welche

für ſi
e Pate geſtanden hatte, indem ſi
e

wieder genau

à Madame de Harling à Jburg adreſſiert: „Ich bin von
hertzen erfreut geweßen, wie ic

h

vernohmen hab, daß

ma tante und oncle mir die ehr gethan undt mich zu ei
ner gevatterin erwehlt haben, inſonderheit weil ich weiß,

daß ſi
e

mein patgen gar lieb haben, dan ma tante gern

ein princesse gehabt hette; bedancke mich auch gar ſehr

vor die müh, die Fraw Harling genohmen hat, daß ſi
e vor

mich geſtanden iſt, möchte meine patgen gern ſehen undt

mit ihr ſpillen“ . . . . . . ſie war ja ſelbſt erſt 18 Jahre alt!

Die Taufe hat alſo nach der Sitte der Zeit kurz nach
der Geburt ſtattgefunden; an welchem Tage, wiſſen wir
nicht. Ein Kirchenbuch für die kleine proteſtantiſche Hof
gemeinde von Iburg wurde anſcheinend nicht geführt oder

iſ
t

verloren gegangen; und in dem 1666 beginnenden Tauf
buche des katholiſchen Ortspfarrers fehlen die ſonſt wohl

in jener Zeit üblichen Eintragungen anderer bemerkens

werter Ereigniſſe, wie doch die Geburt einer Tochter der

*) Konzept im Staatsarchiv Hannover.

*) Ausfertigung im Staatsarchiv Hannover.
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wenn ſchon proteſtantiſchen Landesherrſchaft kaum wenige

Schritte von der katholiſchen Pfarrkirche iſt, gänzlich.)

TI.

War es bisher weſentlich der Schriftwechſel des Vaters
der jungen Prinzeſſin, des Herzogs Ernſt Auguſt, der uns
Auskunft gab über ihre Geburt, ſo erhebt ſich die weitere
Frage, o

b wir nicht auch aus dem Schriftwechſel und den
Papieren ihrer Mutter, der Herzogin Sophie, etwas erfah
ren können. Da iſt nun feſtzuſtellen, daß zunächſt aus der
Zeit gleich nach der Entbindung kein Schriftſtück darüber

von ihr ſelbſt erhalten iſt. Ihr mit Rödel geſchriebener
Brief an ihren Bruder, Kurfürſt Karl Ludwig, ſowie die
weiter folgenden Briefe a

n ihn ſind, wie erwähnt, verloren.

Auch in dem uns bekannten Briefwechſel des Kurfürſten

mit ſeiner Familie”) wird ein ſolcher Brief mit Nachrich
ten über die Geburt von Sophie Charlotte nicht erwähnt.
Dagegen finden ſich in jüngeren Papieren, die auf die Her
zogin Sophie zurückgehen, ganz beſtimmte Angaben über

Geburtsort und Geburtstage ihrer Kinder.

In ihren im Februar 1681 abgeſchloſſenen Me
moiren*) berichtet ſi

e nur: j'accouchay devant sondépart

(der Manſelière) d'une fille qui luy rassembla e
n

blancheur; elle me donna d
e

la joie, car
j'avois déjà trois fils e

n

ce temps-là, Ort und

*) Auch der mit der Herzogsfamilie gute Nachbarſchaft hal
tende Abt Maurus Roſt hat in ſeinen „Iburger Kloſterannalen“
(ha. von C

. Stüve, Osnabrück 1895) die Geburt von Sophie

Charlotte nicht erwähnt.

*) Schreiben des Kurfürſten Karl Ludwig von der Pfalz
und der Seinen. Ha. von Holland, Tübingen 1884.

*) Memoiren der Herzogin Sophie, nachmals Kurfürſtin
von Hannover. Ha. von Köcher, Leipzig 1879, S

.

96.

193
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Tag gibt ſi
e

nicht an. Aber im Staatsarchiv Han
nover befindet ſich e

in eigenhändiges Billet von ihr ohne
Adreſſe, doch ſicher a

n Leibniz gerichtet, folgenden Wort
lauts:!)
„Den Dag das ic

h geheiradt bin worden weiß ich nicht,

was die geburt von Meine kinder anlangt habe ic
h

e
s gans

richtig in Mein genalogi buch geſchriben welges zu Ha
nouer vndt man als bald haben kan Sophie

„Meine zwe elſte ſöhn ſein zu Hanouer geboren, Maxi
milian ein Zwielin*) zu Osnabrück, Carl vndt Cour
fürstin zu Jburg, Christian zu Heydelberg, Ernest
August zu Osnabrück.“
Das Billet trägt kein Datum. Da Sophie Charlotte

darin als „Courfürstin“ bezeichnet wird, kann e
s frühe

ſtens 1688 geſchrieben ſein. Einen weiteren Anhaltspunkt

für die Datierung bietet der Umſtand, daß e
s mit einem

ſchwarzen Lackſiegel, alſo einem Trauerſiegel, verſchloſſen

war. Da iſ
t

wohl die Vermutung gerechtfertigt, daß e
s

in dem Jahre 1698, unmittelbar nach dem Tode ihres Ge
mahls, des Kurfürſten Ernſt Auguſt, geſchrieben iſt, und
daß es die Antwort iſ

t

auf eine verlorene Anfrage von Leib
niz, der damals als Hiſtoriograph des Geſamthauſes
Braunſchweig-Lüneburg den Auftrag erhalten hatte, einen

„Lebenslauf“ des Verſtorbenen abzufaſſen, und hierfür ge

wiſſe beſtimmte Daten von der Witwe erbeten hatte.

Der Geburtsort der Prinzeſſin iſt nach dieſem Billet
ſicher Iburg; ihren Geburtstag aber wie den ihrer anderen
Kinder und auch den eigenen Hochzeitstag weiß die Kur

*) Gedruckt bei Feder, Sophie Churfürſtin von Hannover
im Umriß, Hannover 1810, S

.

190 und bei Köcher, Memoiren
S. 1, Anm. 2

.

*) Zwilling; der andere Zwillingsbruder war tot.
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fürſtin offenbar nicht ſicher, ſondern ſi
e verweiſt deshalb auf

ihr „genalogi-buch“. Man könnte nun vermuten, daß ſi
e

ſich ein eigenes Buch angelegt habe, in das ſi
e allerlei Da

ten aus ihrem Familienkreiſe eintrug. Aber ein ſolches

beſonderes Buch iſ
t

weder im Staatsarchiv, noch in der Kö
niglichen Bibliothek zu Hannover, noch in dem Archiv des

Geſamthauſes Braunſchweig-Lüneburg, noch in der Ernſt
Auguſt-Fideikommiß-Bibliothek zu Gmunden ermittelt
worden.

Vielleicht iſ
t

noch eine Rückfrage von Leibniz erfolgt,

wenigſtens befindet ſich unter ſeinen Papieren in der Kö
niglichen Bibliothek in Hannover!) ein weiterer nicht un
terzeichneter Zettel von der Hand der Kurfürſtin (Leibniz
ſelbſt hat darüber geſchrieben: „manus illustrissimae“)
folgenden Wortlauts: „bey die archiue wirdt man mein
Heirades Verſchreibung vnfelbar finden. Mein exsemplar

iſ
t

zu Hanover verſch(l)oſſen Die Hoffmeiſterin iſ
t

lam ich

weis nicht wer e
s

ſunſten von Mein leüte finden könte.
Mr. Harlin(g) hatt mein kinder alter auf Mein erſuchen
recht geſchriben, ic

h

weis es nicht beſſer.“ Auf einem dabei
liegenden Blatte hat Leibniz geſchrieben: „Der Churfürſtin

zu Braunſchw. Durchl. hat in ihre tabulus Rittershusii die
tage alſo ſchreiben laſſen
Georgius Ludovicus natus 28 Maji styl. vet. 1660

Fridericus Augustus nat. 4/14 octob. 1661 (alii
omnes 3/13).

Maximilianus Wilhelmus gemellus nat. 23 decemb.
1666.

Sophia Charlota nat. 12 octob. 1668.
Carolus Philippus nat. 13. octob. 1669.
Christianus nat. 29 Sept. 1671.

*) XXIII. 289. 11.
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Ernestus Augustus natus 18 Sept. 1674.

„Solche Nachricht differirt von der ſo M. Raisson mir
gegeben bey Friderico Augusto et Ernesto Augusto umb
einen tag.

„Ich glaube dieſe . . . . . (durchſtrichen, unleſerlich) auff
der Churfürſtin Befehl Hr. von Harling in den Ritter
husium ſchreiben laſſen, kommen von der Fr. Hofmeiſterin
ſeiner Liebſten.“ Auch die Liſte, welche Raiſſon, des Kur
fürſten erſter Kammerdiener, an Leibniz gegeben, liegt bei.

Sie enthält gleichfalls die Geburtstage der Kinder des kur
fürſtlichen Paares mit den erwähnten zwei Abweichungen

bei Friedrich Auguſt und Ernſt Auguſt. Nur bei Sophie

Charlotte iſ
t

durch ein Verſehen Raiſſon's der Geburtstag
weggeblieben; e

s heißt: „Madame la Princesse Sophie

Charlotte est née l'an 1668 nouveau Stile entre 7

e
t
8 heures d
u matin“, erſt Leibniz hat vor l'an einge

fügt: le 12 octob. -

Mit den tabulae Rittershusianae iſ
t

offenbar das
genealogiſche Werk des Altdorfer Profeſſors Nicolaus Rit
tershaus!) gemeint: Genealogiae Imperatorum Regum

Ducum Comitum Procerum ab a. 1400–1653, das in

2
. und 3. Auflage bis 1658 und 1664 fortgeführt wurde.

In das der Kurfürſtin gehörende Exemplar hat ſi
e alſo

dieſe Notizen durch Herrn v
. Harling eintragen laſſen; wo

hin dieſes Exemplar gekommen iſt, wiſſen wir nicht, das
Staatsarchiv und die Königliche Bibliothek in Hannover
haben e

s

nicht. Es kommt auch nicht viel darauf an, d
a

wir uns doch auf die Abſchrift von Leibniz verlaſſen können.
Es iſt auch nicht nötig weiter nachzuforſchen, o

b

das „Ge
nalogi-Buch“ der Kurfürſtin, in welches ſi

e

die Geburt
ihrer Kinder ſelbſt „gans richtig“ eingeſchrieben haben will,

') Wegele in Allg. D. Biographie 28, 701 f.
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und die tabulae Rittershusianae, in die ſi
e

die Daten

durch Harling hat ſchreiben laſſen, nicht vielleicht identiſch
ſind.

Jedenfalls hat Leibniz in ſeinen beiden einſchlägigen

amtlichen Werken den 2./12. Oktober 1668 als Geburtstag,

und in dem zweiten auch Iburg als Geburtsort von Sophie
Charlotte bezeichnet. Das erſte ſind die „Personalia oder
chriſtlicher Lebenslauf des . . . . Herrn Ernſt Auguſten . . . .

wie ſolcher . . . . bey der Beyſetzung . . . . zu Hannover

den 23. Martii 1698 und . . . . von den Cantzeln abzuleſen
verordnet worden,“ ein Werk, das ſofort in Folioformat zu

Hannover in Druck erſchien.) Das Manuſkript dazu be
findet ſich in den Leibniz-Papieren der Königlichen Biblio
thek zu Hannover (XXIII. 289. 9); es iſt von einem Sekre
tär geſchrieben, wohl ein Reinkonzept, und von Leibniz
ganz durchkorrigiert. Der Schreiber hatte nun ſonderbarer
Weiſe geſchrieben, Sophie Charlotte ſe

i

den 20. Oktober ge

boren (war e
s

ein Schreibfehler oder wußte e
r

ſchon von

dem falſchen Datum?), aber Leibniz hat das in „2. Octo
ber“ geändert, und ſo ſteht e

s

auch in dem Druck der

1
. Folio-Ausgabe (fol. 13, bei Klopp S. 410).

Als Königin Sophie Charlotte im Jahre 1705 geſtorben
war, wurde Leibniz wieder von Berlin aus aufgefordert,

Materialien für eine amtliche Gedächtnisſchrift zu ſenden.
Er ſchrieb darüber a

n Kurfürſtin Sophie in einem unda
tierten Briefe (wohl April oder Mai aus Wolfenbüttel):
„cependant j'ay receu une lettre d

e Berlin o
ü

) Wiederabgedruckt u
.

a
. von O
.

Klopp, Die Werke des
Herrn v

. Leibniz, 1
. Reihe, Bd. 6
,

S. 497–542. Schon am
24. März ſchickte Leibniz an die Kurfürſtin Sophie Charlotte

ce petit écrit que j'ai contribué à dresser sur la vie d
e feu Msg.

l'Electeur Son père, ebda. Bd. 10, S. 49.
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l'on me mande, par ordre du grand cham
bellan, que le Roy voudroit qu' on luy envoyät

d'Hanovre les memoires qui regardent la vie de la
Reine avant son mariage. Il supplie donc V. A. E.
d'y penser avec Monsgr. l'Electeur. Je souhaiteray
d’avoir assez d'information pour les dresser. Cependant
j'en pourray conferer avec des personnes qui en ont“.!)

Und am 7. Juni ſchrieb er aus Hannover an die Prin
zeſſin von Ansbach: „je viens de coucher par écrit
quelque commencement des persomnalités ou du Lebens
lauf de la Reine, c'est-a-dire, ce qui regarde sa vie
avant le mariage; car on me l'a demandé à Berlin,

oü l'on compose la piece entiere telle qu'il faut pour

estre lue publiquement suivant l'usage“.”)

Das eigenhändige Manuſkript dieſer „Perſonalien“ der
Königin Sophie Charlotte beruht auch unter den Leibniz
ſchen Papieren in der Königlichen Bibliothek zu Hannover

(XXIII. 391); nach dieſem iſ
t

dann von einem Schreiber

ein dabei liegendes Reinkonzept hergeſtellt und von Leibniz
ſelbſt wieder durchkorrigiert worden. Die a

n Ilgen geſandte
Reinſchrift, die jetzt im Königlichen Hausarchiv zu Char
lottenburg aufbewahrt wird, trägt die Aufſchrift: „psentat.

mihi d. 16. Juni 1705 nachmittags“ von der Hand Chunos,
des damaligen Rats und Archivars, der Leibniz bereits im
Jahre 1695 in Hannover kennen gelernt und mit ihm 1697

einen ſpäter gedruckten Briefwechſel über die Vereinigung

der Proteſtanten geführt hatte, auch weiter als Mitglied

der Sozietät der Wiſſenſchaften in engeren Beziehungen mit

ihm geblieben war. *)

*) Klopp Bd. 9
,

S
.

120 f.

?, Ebda. S. 121.

*) Guhrauer, G
.

W. Frhr. von Leibnitz, Breslau 1842. Bd. 2
,

S
.

165 ff
.

Anm. S
.

11. G
.

ſchreibt „Cuneau“.
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Dieſe Perſonalien ſind damals nicht gedruckt worden,

ſi
e

enthalten ja auch nur die Jugendgeſchichte von Sophie

Charlotte bis zu ihrer Vermählung 1684; erſt im 19. Jahr
hundert hat ſie erſt Pertz und dann O

.

Klopp (1. Reihe,

Bd. 10, S. 273–284) veröffentlicht. Ueber ihre Geburt iſt

d
a zu leſen: „Sie iſt den 2./12. October des Jahres 1668

zu Jburg auf dem damahligen fürſtlich Oßnabrügiſchen

Reſidenz-Schloß ohnweit der Hauptſtadt . . . gebohren wor
den . . . Sie iſt bald darauff durch die heilige Taufe geiſt

lich neu gebohren, der Zahl der Chriſten einverleibet, und
von der Frau Mutter, auch von der Frau Herzogin von
Orleans, als einer der erbethenen Gevatterinnen, Durch

lauchten Nahmen Sophia Carlota genennet worden.“!)

Benutzt worden aber ſind die „Perſonalien“, wenn auch

nur in geringem Umfange, ſchon 1705 in einer in Berlin

auf Grund amtlichen Materials vielleicht von Chuno ſelbſt
oder unter deſſen Leitung verfaßten Gedächtnisſchrift, die

unter dem Titel „Ehren-Gedächtnüß der Allerdurchlauch
tigſten . . . Sophien Charlotten Königin in Preußen .

unſer weiland . . . Königin“ zu Cöln a
n

der Spree bei Ul
rich Liebpert, Königl. Preuß. Hofbuchdrucker, unmittelbar
vor der am 28. Juni erfolgten Beiſetzung der Leiche im
Berliner Dom gedruckt worden iſt.*)
In dieſer Schrift heißt es über die Geburt von Sophie

Charlotte: ſi
e iſ
t „gebohren auf dem damahligen Fürſtlichen

*) Klopp S. 278.

*) Exemplare im Königl. Hausarchiv in Charlottenburg und

in der Königlichen Bibliothek in Berlin. Beſſer war zur Ab
faſſung dieſes Lebenslaufs nicht zugezogen worden, was ihn
offenbar gekränkt hat; vgl. die Briefe von Leibniz an Frl.

v
. Pöllnitz vom 17. Juni (Klopp 1
,

Bd. 10, S. 284) und an
Beſſer vom 22. September 1705 (Berner, S

.

442).
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nach Chriſti . . . . Geburth den 20. Oktober!) Morgens um
7 Uhr; iſt auch wenig Tage hernach der Chriſtlichen Kirche
durch die Heilige Tauffe einverleibt und Ihr, nach der Frau
Mutter, wie auch nach der Frau Hertzogin von Orleans”)
Kön. Hoh. als einer der erbetenen Tauff-Gezeugen, der vor
gedachte Nahme Sophia Charlotte beygeleget worden“
(Blatt A

.

2.). Der Wortlaut klingt mehrfach an den oben
mitgeteilten von Leibniz an; aber der Geburtstag weicht
ab, hier findet ſich der in Preußen allgemein übliche 20.
Oktober, über den unten gehandelt werden wird. Aber wenn

e
s am Schluß (Blatt O.) heißt: die am 1
. Februar 1705

Verſtorbene „hat in dieſer Welt gelebet 36 Jahr und 4

Monath“, ſo ſtimmt das eher zum 2
. Oktober als ihrem Ge

burtstag, als zum 20.

Im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin beruht noch eine

handſchriftliche Vita Sophiae Carolae Reginae,”) von
der Ranke vermutete, ſi

e rühre von Leibniz her.*) Es iſt

eine ſchön geſchriebene Reinſchrift von der Hand eines nicht

beſonders gebildeten Schreibers, der gelegentlich grobe

Fehler macht (z
.

B
.

Coloniae ad Suevum); einige dieſer
Fehler ſind von Chuno's Hand korrigiert. Kapitel 1 und 2
ſind lediglich eine freie Ueberſetzung der Druckſchrift „Eh
ren-Gedächtnüß“, worauf noch ein 3

. Kapitel de moribus

e
t

instituto vitae Sophiae Carolae folgt. Daß darin

wieder der 20. Oktober als Tag ihrer Geburt erſcheint, e
r

klärt ſich daraus, daß ſi
e

die deutſche Quelle einfach wieder
gibt. Leibniz ſelbſt iſ

t

ſicher nicht ihr Verfaſſer.

*) Natürlich alten Stils.

*) Eliſabeth Charlotte wurde erſt einige Jahre nachher die
Gemahlin des Herzogs von Orleans. Den gleichen Fehler in

der Benennung macht ſchon Leibniz.

*) Rep. 94. IV. J. c. 1.

*) Neun Bücher preußiſcher Geſchichte Bd. 1
, S. 121 A.
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Auch daß Leibniz zu dem erſten Geburtstag, den Sophie

Charlotte als Königin von Preußen beging, ein eigenes

Gedicht („Glückwünſchung am Geburtstage der . . . Frauen
Sophien Charlotten Königin in Preußen etz im erſten
Jahre des Königreichs Ihrer Majeſtät allerunt. abgeſtattet
von Dero älteſten am Hof ſich befindenden Diener Berlin
1701“ bei Klopp I, Bd. 10, S. 85) verfaßt, und daß dieſer
Geburtstag in Berlin feierlich am 31. Oktober 1701 n. St.
begangen wurde,) kann nicht dafür zeugen, daß Leibniz
ſelbſt dieſes Datum für richtig hielt. Er hat in ſeinen amt
lichen, auf archivaliſches Material gegründeten Schrift

ſtücken den 2./12. Oktober 1668 als den richtigen Geburts
tag feſtgehalten.

Eine weitere Beſtätigung, daß Sophie Charlotte nur
gegen den 2./12. Oktober, nicht erſt am 20./30. Oktober ge

boren iſt, findet ſich in den im Osnabrücker Stadtarchiv be

ruhenden Protokollen des Rats von Osnabrück. Unter

„Anno 1668 martis (richtig = Dienstag) 16. octobris“
(neuen Stiles, den der Rat bereits 1624 eingeführt hatte)
ſteht da verzeichnet: „Alß J. Durchl. unſere gdſte. fürſtinne
und frauwen eine princeſſinnen zur Welt gebracht; iſ

t für
guett angeſehen, dieſerwegen untertheniges gratulation

ſchreiben abgehen zu laſſen und auff Iborch zu ſenden.“

In den Protokollen des Osnabrücker Domkapitels, die
im Osnabrücker Staatsarchiv liegen, findet ſich eine ent
ſprechende Eintragung nicht.

!) v
. Beſſer's Berliner Hof-Journal, ſ. unten. Johann

Beſſer, 1690 brandenburgiſcher Zeremonienmeiſter und geadelt,

wurde 1701 der erſte Ober-Zeremonienmeiſter des neuen Königs;

in ſeinem großen Werke über die Königskrönung iſ
t

der Geburts
tag der Königin nicht erwähnt.
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ITI.

Aus allen Originalquellen, die auf die Eltern von
Sophie Charlotte und ihre Umgebung zurückgehen, ergibt

ſich unumſtößlich, daß ſi
e

am 2./12. Oktober 1668 zu Iburg
geboren iſt. Dem gegenüber ſteht verwunderlicher Weiſe

die ebenſo ſichere Tatſache, daß in ihrer neuen branden
burgiſch-preußiſchen Heimat der 20./30. Oktober als ihr
Geburtstag galt.

Die hannöverſchen Geſchichtsſchreiber zunächſt geben

natürlich als Geburtsort Jburg und als Geburtstag den

2
. Oktober 1668 an. So zuerſt Rehtmeyer, Braunſchweigiſch

Lüneburgiſche Chronik, Bd. 3
, Braunſchweig 1722, S. 1725

und 1745, der als ſeine Quelle die Perſonalien Ernſt Au
guſts bezeichnet, aber auch einige abweichende, den 20. Okto
ber nennende Werke, beſonders Imhof namhaft macht.

Ihm folgt zeitlich Pfeffinger, Hiſtorie des Braun
ſchweig-Lüneburgiſchen Hauſes, Bd. 3

, Hamburg 1734, der

ſich S. 594 auf die Perſonalien und Rehtmeyer beruft, doch
dabei auch den Zuſatz macht: „Wiewohl Imhof 1. c. wie auch
die Tabb. Tub. Layritz l. c. Europ. Herold l. c. p

.

227

Ed Vet. Handlung der Welt Alter l. c. Schowart l. c. p
.

356 Kammer Agent Tom. 1. p
.

815 und andere dieſe Geburth

in den 20. beſagten Monath erzählen.“

Auf Pfeffinger wieder beruft ſich (außer dem „Frauen
zimmer-Lexikon“ und der „Curieuſen Schaubühne Durch
lauchtiger gelehrter Damen“) Zedler in ſeinem Univerſal
Lexikon Bd. 38 (Leipzig 1743), S. 869, wenn er ſagt, Sophie
Charlotte ſe

i

am 2
. Oktober 1668 zu Jburg geboren.

Zu dieſer Quellengruppe müſſen wir auch das viel
ältere Werk von Gregori Leti rechnen, Ritratti Historici,
politici, chronologici e genealogici della casa sere
nissima e

d elettorale d
i Brandenburgo, das 1687 zu

Amſterdam in 2 Bänden erſchien. Band 2
,

S. 520 gibt er,
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doch wohl hierin an ſpezielle hannöverſche Quellen ſich an
ſchließend, eine Liſte der Kinder Ernſt Auguſts, und dar
unter: Sofia Carlotta [nacque] li 12. Ottobre 1668. –
Von der preußiſchen Literatur, die konſequent den

20./30. Oktober als den Geburtstag feſthält, ſind das „Ehren
Gedächtnüß“ und die „Vita“ bereits erwähnt. In der Kö
niglichen Bibliothek zu Berlin findet ſich in einem Sammel
bande unter verſchiedenen bei Sophie Charlottens Tod ge

druckten Trauerſchriften auch ein holländiſches Gedicht von

Andreas Hollebeek, „Dienaer des H. Evangeliums tot
Dordrecht“, das gleichfalls den 20. Oktober angibt.

Als König Friedrich Wilhelm IT. bald nach ſeinem Re
gierungsantritt dem Akademiker Erman das Berliner Ar
chiv für Studien über Sophie Charlotte zugänglich machte,

fand dieſer darin auch das „Ehren-Gedächtnüß“ und die
„Vita“; darauf beruht offenbar in ſeinen 1801 als Buch
erſchienenen Mémoires pour servir à l'histoire d

e Sophie

Charlotte S
.
2 der Satz, daß ſi
e nacquit le 20. octobre

v
.

st
.

1668 a
u

chateau d'Ibourg, residence d'Ernest
Auguste son père; Leibniz' abweichende Zeitangabe iſ

t

ihm
entgangen, oder e

r

hat kein Gewicht darauf gelegt.

Von Erman iſ
t

dann dieſes unrichtige Datum in die
geſamte ſpätere preußiſche Literatur übergegangen.) Zu
nächſt in die eingehende Biographie der Königin, die Varn
hagen von Enſe verfaßt hat.*) Nachdem e

r (S. 243) be
richtet hat, ſi

e

ſe
i

am 20. Oktober 1668 zu Iburg geboren,
ſagt er an einer anderen Stelle (S. 384): „Als eine Eigen

) Vollſtändigkeit in der Aufzählung aller der in Betracht
kommenden Schriften iſ

t

natürlich nicht zu erreichen, hätte auch

keinen beſonderen Wert.

*) Königin Sophie Charlotte von Preußen. Biographiſche
Denkmale, 4

. Teil, 3. Aufl.
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heit wird von ihr bemerkt, daß ſi
e an einem Sonntage zur

Welt gekommen, und vieles Wichtige ihr auch ferner am
Sonntag begegnet ſei, am Sonntage wurde ſie getauft, ver
mählt, am Sonntage ſtarb ſie, ja ſogar die Beiſetzung er
folgte an dieſem Tage.“ Hier müſſen wir einen neuen Irr
tum, eine Sagenbildung, feſtſtellen: Sophie Charlotte iſt
nicht an einem Sonntag geboren, der 20. Oktober 1668 a. St.
war ein Dienstag, und der 2. Oktober fiel auf einen Freitag.

Den 20. oder 20./30. Oktober geben weiter an Göſchel
(Sophie Charlotte die erſte Königin von Preußen, Berlin
1851, S. 3), Voigtel-Cohn (Stammtafeln, 1871), Krauske
(Allgemeine Deutſche Biographie, Bd. 34, Leipzig 1892,

S. 676), ) und auch das von den Beamten des Königlichen
Hausarchivs (Großmann, Berner, Schuſter) bearbeitete
große, 1905 erſchienene Werk „Genealogie des Geſamthauſes

Hohenzollern“ ſagt bloß, ſie ſei am 30. Oktober 1668 in
Iburg geboren, ohne das abweichende Datum von Leibniz

zu erwähnen.

Auf Erman beruft ſich W. Havemann, Geſchichte der
Lande Braunſchweig und Hannover, 3

. Bd., Göttingen 1857,

der S. 305 Anm. 2
,

auch die Geburt auf den 20. Oktober

nach Iburg verlegt; und dieſes Datum wird ihm W. Nöl
deke (Sophie Kurfürſtin von Hannover, Hann. 1864, S. 16)
entnommen haben.

Bei dieſem Wirrwarr ergibt ſich die Frage, wie wohl
dieſes irrige Datum des 20./30. Oktobers entſtanden ſein
mag, und wann e

s zuerſt vorkommt. Da müſſen wir zunächſt

zu ermitteln ſuchen, ob und wann der Geburtstag der Kur
fürſtin-Königin in Berlin gefeiert worden iſt, wobei zu be
rückſichtigen iſt, daß die Sitte, Geburtstage zu feiern, erſt

*) Auf dieſe beruft ſich Jänecke, Baugeſchichte des Schloſſes
Iburg, Münſter 1909, der S

.

1
8

den 20./30. Oktober angibt.

/
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A

im 17. Jahrhunderte allmählich, zuerſt an proteſtantiſchen
Fürſtenhöfen, ſich einbürgerte.)

Die gedruckten Schriften des Oberzeremonienmeiſters
Beſſer *) enthalten einige Gedichte für Geburtstagsfeiern am
Berliner Hofe, aber keines auf den Geburtstag der Köni
gin. Leibniz hat ihr, wie oben erwähnt, zu ihrem erſten
Geburtstag, den ſi

e als Königin feierte, ein Gedicht gewid
met, es trägt aber kein Tagesdatum.

Im Jahre 1888 wurde nun ein Brief publiziert, den
Kurfürſtin Sophie aus Lutzburg (Lietzenburg) am 1

. No
vember 1704 a

n

die Raugräfin Luiſe geſchrieben hat,”)

darin heißt es: „geſtern war der Königin Geburtstag“; die
ſer wurde alſo damals am 31. Oktober gefeiert.

Neuerdings iſ
t

dann von E
.

Berner*) ein Brief König

Friedrichs I. an die Kurfürſtin Sophie veröffentlicht wor
den, des Wortlauts: „Es iſt geſtern der Königin Geburts
tag geweſen und haben einige vom Hofe eine kleine co
medie . . . im ſtalplatz gepresentiret welch elendig ab
lief, weil ſi

e ihre rollen herleſen mußten.“ Nach Berner

iſt dieſer Brief datiert vom 3
. November 1701; dies iſ
t

aber
unrichtig, in dem im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin be
ruhenden Original") ſteht deutlich das Datum 1

. November.

*) Ueber dieſe Sitte fehlt e
s

noch a
n

einer eingehenderen

Unterſuchung.

*) Des Herrn von Beſſer Schriften, ha. v. König, 2 Bde.,
Leipzig 1732. Das älteſte derartige Gedicht von ihm iſ

t

zum
Geburtstag des Kurfürſten Friedrich Wilhelm am 6

. Februar
1683 verfaßt, Bd. 2

,

S. 278.

*) Bodemann, Briefe der Kurfürſtin Sophie von Hannover
an die Raugräfinnen und Raugrafen zur Pfalz, Leipzig 1888,
S. 271.

*) Aus dem Briefwechſel König Friedrichs I. und ſeiner
Familie, Berlin 1901, S

.

21.

*) Rep. 131 K
.

131 A.
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Danach iſ
t

alſo auch im Jahre 1701 ihr Geburtstag am 31.
Oktober gefeiert worden.
Ausſchlaggebend iſ

t

das bereits erwähnte „Berliner

Hof-Journal“ des Oberzeremonienmeiſters v. Beſſer, deſſen
Originalhandſchrift im Königlich Sächſiſchen Ceremonial
archiv zu Dresden beruht, von dem aber auch im Jahre
1854 eine Abſchrift in das Königliche Hausarchiv zu Char
lottenburg gelangt iſt. In dem erſten Band dieſer Abſchrift,
der die Jahre 1691, 1698, 1699, 1701–1706 umfaßt, ) iſt

nun zum Jahr 1698 gemeldet: „Den 20. Octbr. Donners
tags fiel J. Churf. D. der Churfürſtin ihr Geburtstag ein
und ward auf ſolche Weiſe gefeyret, daß man theils in dem
Dohm, weil es eben Kirchtag war, dafür dankte, theils auch

die Trauer ablegte und der ganze Hof in Gala-Kleidern er
ſcheinen mußte.“ Weiter wird die Feier ihres Geburtstags

erwähnt zum 20. Oktober 1699, und dann in den Jahren
1701, 1703 und 1704 zum 31. Oktober.

Damit hätten wir ein neues Datum ihres Geburtstags!

Dieſe Verſchiebung auf den 31. Oktober hängt mit der Ein
führung des Gregorianiſchen Kalenders in den evangeli

ſchen Staaten zuſammen. Hierüber hatte das Corpus
evangelicorum auf dem Reichstag zu Regensburg am

23. Sept./3.Okt. 1699 u. a. beſchloſſen, daß „die nach dem 18.

Februar st. v
. folgende 1
1 Tage des 1700. Jahres in denen

Kalendern auszulaſſen, und das Mathiefeſt auff beſagten 18.

Februar zu legen ſeye“, und Kurfürſt Friedrich III. hatte
am 14. November 1699 die Publikation dieſes Schluſſes an

alle Behörden ſeiner Länder verfügt.*) Da nun vom 18.
Jahrhundert ab die Differenz zwiſchen dem alten und dem
neuen Kalender nicht mehr wie im 17. Jahrhundert 10, ſon
dern 1

1 Tage betrug, glaubte man auch, den 20. Oktober

*) Mss. 110–112.

*) Geh. Staatsarchiv zu Berlin.
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a. St., der im 17. Jahrhundert dem 30. n. St. entſprach,
nun 1701 dem 31. Oktober n. St. gleichſtellen zu müſſen.
Kein Geringerer als Leibniz hat bei einer anderen

Gelegenheit, freilich umſonſt, eine ſolche Umrechnung für
falſch erklärt. Es handelt ſich dabei um die am 16./26.
März 1687 geborene Prinzeſſin Sophie Dorothea, die Toch
ter Kurfürſt Georgs I. von Hannover, alſo Enkelin der
Kurfürſtin Sophie und Nichte der Königin Sophie Char
lotte, die im November 1706 mit dem Kronprinzen Fried
rich Wilhelm (I.) vermählt worden war. Als der Geburts
tag der Neuvermählten zum erſten Male in Berlin ge

feiert werden ſollte, ) ſchrieb Leibniz „Berlin ce samedi
26. Mars 1707“ an Kurfürſtin Sophie einen Brief, den
dieſe bereits am 30. März an König Friedrich weitergab.

Er lautet: *) „Madame. On disputoit icy dernièrement sur
le jour de naissance de Madame la Princesse Royale

Comme Elle est née le 16/26 de Mars selon le compte du
temps d'alors, il faut dire qu'aujourdhuy selon le
stile Gregorien entant (ſo) qu'il est receu encor des
Protestants de l'Empire, Elle est née le 26. Car
quoyqu' aujourdhuy le 16 du vieux stile soit devenu le
27 du nouvau pour apresent; il ne l'est point par
retrotraction pour les temps passés ny pour les
jours de naissance d'alors: et ny l'Empereur ny le
Roy de France n'ont point changé les leurs à cause
de l'insertion d'un jour que les Gregoriens font tous
les 100 ans. Au contraire c'est pour cela même que

l'insertion se fait à fin que les jours fixes, comme par

exemple celuy de la naissance de Nostre Seigneur

*) Ein Gedicht Beſſers hierzu „Frohlocken des Helikons und
der Muſen“ in ſeinen „Schriften“, Bd. 2, S. 772.
*) Berner, Aus dem Briefwechſel uſw. S. 123.
Hiſt. Mitt. XXXVIII. 20
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demeurent tousjours un mème jour du mois. Mon
sieur de Besser et autres qui en ont parlé avec moy

sont convaincus de mes raisons que le jour de la
naissance est proprement aujourdhuy: mais on est
bien aise cependant que la celebration en Soit trans
ferée sur le demain qui est un dimanche“ . . . ."

)

Der 31. Oktober ſcheidet alſo als neues Datum des
Geburtstags von Sophie Charlotte aus, er ſoll lediglich

dem 20. Oktober a. St. entſprechen. Feſtzuhalten iſ
t nur,

daß in Preußen mindeſtens im Jahre 1698 dies letztere Da
tum allgemein angenommen war; vielleicht ſchon ſeit ihrer
im Jahre 1684 ſtattgefundenen Vermählung, aber Nach
richten über die Feiern ihres Geburtstags in der Zwiſchen
zeit beſitzen wir nicht.

In den amtlichen Akten über ihre Vermählung*) iſ
t

ihr Geburtstag nicht erwähnt, ebenſowenig in den Ehe
pakten. Aber bei den Verhandlungen über die Vermählung

muß doch darüber geſprochen worden ſein, wie ſich aus den
Papieren des dabei beteiligten hannöverſchen Geſandten in
Berlin, des Geheimen Rats Bodo v. Oberg ergibt.*) Er war

in Berlin danach gefragt worden, vermutlich zu aſtrologi

*) Dieſe irrige Umrechnung hat auch ſpäter nachgewirkt; ſo

wird in der Allgemeinen Deutſchen Biographie 34, 684 als Ge
burtstag der Königin Sophie Dorothea geradezu der 27. März
1687 angegeben.

*) Hausarchiv Charlottenburg, Geh. Staatsarchiv Berlin,

Staatsarchiv Hannover.

*) Frhr. v. Löhneyſen, Correſpondenz der Herzogin Sophie

von Braunſchweig mit Bodo v
. Oberg in Berlin, in Betreff

der Verbindung ihrer Tochter, der Prinzeſſin Sophie Charlotte,

mit dem Kurprinzen Friedrich von Brandenb. 1683–1684,

Zeitſchr. des Hiſt. Ver. für Niederſachſen, Jahrg. 1869 (Hann.
1870) S. 324 ff.
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ſchen Zwecken, um ihre Nativität zu ſtellen. Die Herzogin
Sophie ſchrieb ihm darüber (S. 340) aus Hannover 17./27.
März 1684: „Commenous n'ajoutons pasbeaucoup de foy à
l'astrologie, on ne sait que le jour et l'année de la nais
sance de ma fille qui à été l'année 1668 le 13. Octobre
nouveau style. On m'a dit que le défunt Rentmeister
d'Iburg,”) qui estoit astrologue, avoit tout observé
sur son sujet. Je ferai demander si on ne le pourroit
pas trouver parmy ses papiers, afin de satisfaire à la
curieusete de ceux qui le demandent“.

Weiteres ergibt dieſer fragmentariſche Briefwechſel

nicht. Aber es iſ
t

doch bezeichnend, daß die Herzogin Sophie

den Geburtstag ihrer eigenen Tochter unrichtig auf den

13. Oktober n
. St. verlegt.*) Sie hat ihn offenbar eben

ſowenig ſicher im Gedächtnis, wie ſi
e ſpäter die Geburts

tage aller ihrer Kinder und den eigenen Hochzeitstag Leib
niz nicht anzugeben vermag. Zu erklären iſt dies nur ſo

,
daß man annimmt, daß die Sitte, Geburtstage zu feiern,

in ihr Haus zu Iburg und Hannover noch nicht eingedrun
gen war. In der Tat finden wir in ihrer älteren Korreſpon
denz, ſoweit ſie gedruckt iſt, keine Geburtstagsfeier erwähnt.

Wie ihre Mutter, ſo wird auch Sophie Charlotte den eige

nen Geburtstag nicht ſicher im Gedächtnis gehabt und des
halb keinen Einſpruch erhoben haben, wenn in ihrer neuen
Heimat, wo die Geburtstagsfeiern ſchon üblich waren, die

*) Lambert Corfey, † 1676, ſ. Osnabr. Geſch-Ouellen Bd. 3,

S. 150.

*) Sie ſelbſt war übrigens am 1
4
.

Oktober (a
. St.) geboren.

Mem. S
.

33. Von dem Wolfenbütteler Hofe wiſſen wir, daß
Leibniz, allerdings erſt 1695, ein Gedicht zu Herzog Anton

Ulrichs 62. Geburtstag verfaßt hat. Bodemann, Leibniz-Hand

ſchriften der Königl. Bibliothek zu Hannover, S. 129.

20*
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ihrige auf einen falſchen Tag, den 20.30. Oktober verlegt

wurde.

Noch eines müſſen wir im Anſchluß an die Korreſpon

denz der Herzogin Sophie mit Oberg erörtern. Gegen

Ende ſeines Aufſatzes gibt Löhneyſen noch Notizen über die
Vermählungsfeier ſelbſt, und zwar nach der in Paris da
mals erſcheinenden Monatsſchrift Mercure galant. Er
ſagt dabei (S. 344): „Am folgenden Tage, Dienstag den 10.
October – dem 16. Geburtstag der Prinzeſſin – hielten die
Neuvermählten . . . ihren Einzug in Hannover.“ Zunächſt
ſpringt in dieſem Satz wieder ein neues falſches Datum
ihres Geburtstags in die Augen, der 10. Oktober. Dieſer
Fehler iſ

t

aber Löhneyſen zuzurechnen, im Mercure galant!)

ſteht ein ſolches Datum nicht. Löhneyſen gibt S. 327 Anm. 1

an, Sophie Charlotte ſe
i

am 20. Oktober 1668 geboren; e
r

nimmt offenbar an, das ſe
i

der 20. Oktober neuen Stiles
und ſo kommt e

r auf den 10. a. St. Noch einen weiteren
irreführenden Fehler macht Löhneyſen in dieſem kurzen

Satze: die Worte „dem 16. Geburtstage der Prinzeſſin“
ſind lediglich von ihm eingefügt in ſeine Exzerpte aus dem

Mercure galant. Daß in die Zeit der Vermählungsfeſt

lichkeiten wirklich der 16. Geburtstag der Prinzeſſin (und
zwar auf Donnerstag, den 12. Oktober n. St.) fiel, davon

iſ
t

in dem recht ausführlichen Berichte des Mercure ga
lant*) überhaupt nicht die Rede. Es iſt auch unter den
Berichten, die der Oberhofmarſchall Frhr. v. Canitz aus
Hannover an ſeinen Herrn, Kurfürſt Friedrich Wilhelm,

über das Beilager erſtattete, ein vom 3
. Oktober (a. St.)

*) Dezemberheft 1684.

*) Man möchte vermuten, daß dieſe Schilderung auf eine
eingehende, wohl gedruckte Feſtſchrift zurückgeht. Ein ſolcher Be
richt über die Feierlichkeiten iſ

t

aber in den Archiven zu Hannover,
Charlottenburg und Berlin nicht zu ermitteln.
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datierter erhalten,”) in dem eine Feier des Geburtstags

der Neuvermählten, die doch am Tag vorher hätte ſtattfin
den müſſen, gar nicht erwähnt wird. Man feierte eben am
Hannöverſchen Hofe noch keine Geburtstage!

Wie iſ
t

man aber in Brandenburg-Preußen gerade auf
den 20./30. Oktober gekommen? Man hat ihn offenbar in

dem großen Buche gefunden, das als Fortſetzung und Er
weiterung der Rittershaus'ſchen Tafeln in den Herrſcher

häuſern der Zeit gewiſſermaßen die Stelle des heutigen

Gothaer Kalenders einnahm, in dem Buch von Jacob Wil
helm Imhof, S. Rom. Germanici Imperii Procerum . . .

Notitia historico-heraldico-genealogica, das gerade 1684
zum erſten Male in Tübingen erſchienen war. Darin ſtehen
S. 481 f. die Kinder von Herzog Ernſt Auguſt, und dar
unter Sophie Charlotte, geb. den 20. Oktober 1668.

Imhofs Quelle aber wird geweſen ſein das von dem
„Hochfürſtl. Heſſiſchen Rat“ Johann Juſt Winkelmann ver
faßte Buch „Stamm- und Regentenbaum der Herzogen zu

Braunſchweig“, das 1677 gedruckt wurde. Darin ſchon wird
als Geburtstag von Sophie Charlotte der 20. Oktober an
gegeben (S. 201), und dieſes Datum hielt Winkelmann feſt

in der Feſtſchrift, die er, inzwiſchen auch braunſchweigiſch
lüneburgiſcher Rat geworden, 1684 verfaßte unter dem Titel:
„Unauflösliches Band zwiſchen dem . . . Friederichen dem 7

.

dieſes Namens, Markgr. zu Brandenburg . . . und . . .

Fräulein Sophien Charlotten, des . . . Herrn Ernſt Au
guſtens, Biſchoffen zu Osnabrüg . . . Tochter Auf das
Hochfürſtlich in der Reſidentz-Stadt Hannover den . . (Lücke)
Septembris getroffenes Beylager“. *)

!) Hausarchiv Rep. XIV. N
.

b
.

3
.

*) Gedruckt Bremen b
. Joh. Weſſel 1684, S
.

38. Ein Exem
plar im Hausarchiv.
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Winkelmann, der heſſiſcher Hiſtoriograph war und auch
oldenburgiſche Geſchichte ſtudierte, ſiedelte 1667 nach Bre
men über, wo er 1699 geſtorben iſt.!) In ſeiner Bremer Zeit
alſo hat er jenes Buch verfaßt, in dem zum erſten Male 1677
der falſche Geburtstag des 20. Oktober a. St. vorkommt.
Wer ihm die Materialien dazu geliefert hat, wiſſen wir
nicht; es wird wohl ihm oder einem Abſchreiber ein Irrtum
untergelaufen ſein. Unmöglich wäre es nicht, daß der An
fangsbuchſtabe O von Oktober beim ſchnellen Leſen oder
Schreiben ſich einem Schreiber mit der 2 zur Zahl 20 ver
bunden hat. Gewißheit können wir über die Entſtehung die
ſes Fehlers nicht gewinnen. Gewiß bleibt aber, daß Sophie

Charlotte am 2. Oktober a. St. geboren iſt.

IV.

Die Annahme, daß Sophie Charlotte nicht in Jburg,

ſondern in Osnabrück geboren ſei, geht auf den 1798 ver
ſtorbenen Stadtſyndikus Johann Eberhard Stüve zurück,”)

der in den Osnabrücker Stiftskalendern der Jahre 1761 ff
.

eine „Osnabrückſche Geſchichte“ veröffentlichte. In der 9.
Fortſetzung derſelben (im Kalender für 1770) erzählt er,

Ernſt Auguſt habe im September 1662 ſeinen Einzug in

Osnabrück gehalten und ſeine Reſidenz in Iburg genom
men. Wegen der Rüſtungen des benachbarten Biſchofs von
Münſter, Bernhard Chriſtoph v

. Galen, hielt e
r aber

„Iburg, woſelbſt die Osnabrückſchen Biſchöfe vorhin reſi
diret hatten, vor ſich und ſeine Familie nicht ſicher genug,

und verlangte dannenhero ſeine Reſidenz in der Stadt Os
nabrück aufzuſchlagen. Weil ſich aber keine Bequemlichkeit

!) Piſtor in Allg. D. Biogr. 43, 363 ff
.

*) Auguſt Stüve, Geſch. der Familie Stüve, Osn. 1905,
S. 48 ff

.

------------------------- ------–
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dazu fand, ſo ließ er, nachdem mit dem Stadtrath ſowohl
wegen der Hofbedienten als wegen Einnehmung einiger

Mannſchaft beſondere Verträge im Jahre 1665 errichtet, in
der Neuſtadt auf angekauftem Grunde das daſelbſt ſtehende

Schloß auf ſeine eigene Koſten aufführen. Auf demſelben
hat Ernſt Auguſt von 1667 bis 1680 reſidiret.“ Dem ent
ſpricht denn auch, daß er von den Kindern Ernſt Auguſts
Sophie Charlotte den 20. (ſo) Oktober 1668, und Karl Phi
lipp den 13. Oktober 1669 zu Osnabrück geboren werden
läßt.

In ſeiner 1789 als Buch erſchienenen „Beſchreibung
und Geſchichte des Hochſtiftes und Fürſtenthums Osnabrück“

berichtet Johann Eberhard Stüve in ähnlicher Weiſe
(S. 393) über den Schloßbau zu Osnabrück und die Verle
gung der Reſidenz dahin, ohne das Jahr 1667 dafür anzu
geben. S. 410 aber ſagt er ganz beſtimmt, Sophie Char
lotte ſe

i

am 20. Oktober 1668 zu Osnabrück geboren, und

ebenſo 1669 Karl Philipp.

Weniger klar drückt ſich Johann Eberhards Enkel, Jo
hann Carl Bertram Stüve, der ſpätere Bürgermeiſter und
Miniſter († 1872)!) aus, wenn e

r in dem 3
.

Band des

Werkes [Friderici-Stüve] „Geſchichte der Stadt Osnabrück“
(Osn. 1826) S. 283 ſagt, Ernſt Auguſt habe im Mai 1667
„Glanen und Schwieterings Höfe nebſt der Porſenword“ in

Osnabrück gekauft, um dort ein Schloß zur beſtändigen Re
ſidenz aufzuführen. Er ſagt nicht ausdrücklich, daß der Her
zog-Biſchof ſeitdem dauernd in Osnabrück reſidiert habe,

und erwähnt auch nicht die Geburt von Sophie Charlotte.

Levin Schücking berichtet in dem von ihm und Frei
ligrath herausgegebenen populären Werke: „Das maleriſche
und romantiſche Weſtphalen“ (2. Aufl. Paderborn 1872)

) Vergl. A. Stüve S. 88 ff.
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S. 148 nur, daß Ernſt Auguſt die Iburg verließ, um des
umgebauten Schloſſes in der Hauptſtadt willen“, ohne die

Zeit anzugeben. In der 3. Auflage (Paderborn 1890)
S. 164 äußert ſich der Bearbeiter, Brungert, ſchon beſtimm
ter: „er verließ 1667 die Jburg, um in der Biſchofsſtadt
ſelbſt zu wohnen und zu regieren.“

Auch Knickenberg in ſeinem Büchlein „Iburg in der
Geſchichte und in der Natur“, Iburg 1894, faßt ſich knapp
(S. 6): „Der Biſchof Ernſt Auguſt – der nachmalige Chur
fürſt von Hannover – verlegte 1667 ſeine Reſidenz wieder
nach Osnabrück“, und S. 14: „Die Schweſter Georgs I.

,

Sophie Charlotte, die nachmalige Gemahlin des Kurfürſten
Friedrich, ſeit 1701 des erſten Preußiſchen Königs, iſ

t

1668

am 2
. October zu Osnabrück [nicht wie hier (d. h. in Iburg)

irrig gemeint wird, in Iburg] geboren“. In der 2. Auflage
ſeiner Schrift (Iburg 1912) iſt er aber anderer Anſicht ge
worden; er ſagt darin S

.
2
1 Anm. 1
, Sophie Charlotte ſei

zu Iburg geboren am 20. Oktober 1668; „nicht lange nach
her verlegte ihr Vater Ernſt Auguſt, der nachmalige Kur
fürſt von Hannover, ſeinen Hof wieder nach Osnabrück.

Dadurch iſ
t

die Tatſache, daß Sophie Charlotte in Iburg
geboren, früher auch in Zweifel gezogen; ſi

e

ſei aber jetzt

feſtgeſtellt“. Eine Auskunft, wie die Tatſache feſtgeſtellt ſei,

gibt er nicht.

Alois Wurm in ſeinem Buche „Osnabrück. Seine Ge
ſchichte und ſeine Bau- und Kunſt-Denkmäler“ (Osn. 1901,

2
. Aufl. 1906) meldet S. 4
3 nur kurz: „Seine (Ernſt

Auguſts) Tochter Sophie Charlotte wurde als Gemahlin
Friedrichs, des Kurfürſten von Brandenburg, im Jahre
1701 die erſte preußiſche Königin (geb. 1668 in Osnabrück)“.

R
.

Schwedtmann ſagt in ſeiner „Kurzen Chronik
Iburgs“ (Iburg 1905) S

.
3
1

auch nur: Der Biſchof Ernſt
Auguſt verlegte gegen 1667 ſeine Reſidenz in das dort (in
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Osnabrück) von ihm erbaute Schloß“; die Geburt von
Sophie Charlotte erwähnt er nicht.

Es iſt klar, daß alle dieſe anſpruchsloſen und populären

Schriften auf ſelbſtändige Quellenſtudien verzichten, und

daß alſo ihre Behauptungen einen größeren Quellenwert

nicht haben. Und es iſ
t

ebenſo klar, daß die Angabe, Sophie

Charlotte ſe
i

nicht in Iburg, ſondern in Osnabrück geboren,

offenbar auf die Behauptung Johann Eberhard Stüves be
gründet iſt, Ernſt Auguſt habe 1667 ſeine Reſidenz nach
Osnabrück verlegt und bis 1680 dort ſtändig reſidiert. Dieſe
Behauptung iſ

t irrig.

In ihren bereits erwähnten Memoiren berichtet Kur
fürſtin Sophie ganz kurz über die Geburt ihrer Kinder,

meiſt ohne anzugeben, wann und wo ſi
e geboren ſind. Nur

in einem Falle, bei der Geburt des Prinzen Maximilian
(Dezember 1666) ſagt ſie ausdrücklich: „Je fis mes couches

a Osnabruc“, ) ſie bezeichnet den Ort dieſer Entbindung
beſonders, weil ſie eben nicht in ihrer gewöhnlichen Reſidenz
ſtattfand, ganz wie bei der zu Heidelberg 1671 erfolgten Ge
burt ihres Sohnes Chriſtian.

Aus ihrem gleichfalls erwähnten Briefwechſel mit ihrem
Bruder, Kurfürſt Karl Ludwig von der Pfalz,”) können wir
genau feſtſtellen, daß ſi

e bis 1671 in Iburg reſidiert hat
und nur ausnahmsweiſe und vorübergehend im Jahre

*) Ha. v. Köcher, S. 93.

*) Ha. v. Bodemann, Leipzig 1885. Hierauf und auf anderen
neu erſchloſſenen Quellen beruht der ſchöne Aufſatz von H

. Forſt,
Sophie Herzogin von Braunſchweig-Lüneburg, Frau von Osna
brück 1661–1679, in den Mitt des Hiſt. Vereins zu Osn. Bd. 1

4

(1889), S
.

346 ff., der auch richtig angibt, daß Sophie Charlotte

am 12. Oktober (n. St.) 1668 in Iburg geboren ſei. Ihm folgt

H
.

Aſchenberg, Schloß und Kloſter Iburg, in den Mitt. Bd. 2
7

(1903), S. 1 ff.
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1666 in der Stadt Osnabrück wohnte. Ihr erſter aus Iburg
am 29. Sept. 1662 an ihn geſchriebener Brief meldet, daß

ſi
e ſeit 3 Tagen dort angekommen iſ
t (S. 53). Abgeſehen

von ihrer großen italieniſchen Reiſe im Jahre 1664 und von
gelegentlichen kürzeren Ausflügen (nach Pyrmont, Oſen,
Celle, Nienburg) ſind alle ihre weiteren Briefe bis Ende

1665 aus Iburg datiert. Im November 1665 gingen ihre
Kinder nach Osnabrück (S. 95), da Ernſt Auguſt wegen der
vom Biſchof von Münſter her drohenden Kriegsgefahr das

hart a
n

der Grenze liegende Iburg für zu gefährdet hielt
und in die Stadt Osnabrück Garniſon gelegt hatte. Am 20.
Januar 1666 war Herzogin Sophie auch ſelbſt in Osnabrück;

ſi
e

ſchrieb von d
a (S. 98): „nous sommes presentement

icy dans une nouvelle maison, oü personnene loge que Mr.
mon mari e

t moy e
t

nos valets e
t

femmes d
e chambre,

tout le reste est dans une maison separée de la nostre,

ce qui est assez incommode, mais sans remède“.

Welches dieſes von dem Herzogspaare damals bewohnte

Haus geweſen iſt, iſ
t

uns nicht bekannt, e
s wird wohl ein

nicht zu großer adeliger Hof geweſen ſein. Hier blieb die
Familie das Jahr 1666 über, abgeſehen von zwei Ausflü
gen nach Iburg im Juni und Auguſt, und hier in Osna
brück iſ

t

auch Prinz Maximilian im Dezember dieſes Jahres
geboren worden.!) Als die von Münſter drohende Gefahr
verſchwunden war, ſiedelte die Familie zwiſchen dem 3

. und

9
. März 1667 wieder nach Iburg über und behielt dort, ab

geſehen von einzelnen Reiſen, ſeine Reſidenz bis zum An
fang 1671. In dem Briefwechſel mit Karl Ludwig findet ſich,
wie oben ſchon erwähnt, eine Lücke zwiſchen dem 7./17. Juli
1668 und dem 9

. Januar 1669 (S. 135 Anm. 7), ſo daß er

*) Ein gleichzeitig tot zur Welt gekommener Zwillingsbruder

wurde in der Katharinenkirche zu Osnabrück beigeſetzt.
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alſo keine Nachricht über die Geburt von Sophie Charlotte
enthält; aber es iſ

t

uns doch ein Brief der Herzogin Sophie

an Maccioni, Biſchof von Marokko, erhalten, der vom

3
. September 1668 aus Iburg datiert iſt.!)

Den geplanten Schloßbau in Osnabrück erwähnt ſie

zum erſten Male in einem Briefe vom 5
. Juni 1669 aus

Iburg (S. 138); am 3. Dezember 1670 ſchreibt ſi
e

ebendaher

(S. 154): „nostre maison à Osnabruc est à present
couverte, je voudrois bien avoir le plaisir de la voir
achever“. Aus Osnabrück ſchreibt ſi

e ihren erſten Brief
am 18. Februar 1671; in dem dortigen neu errichteten
Schloß, das nur langſam in den nächſten Jahren vollendet
und erweitert wurde, hat ſie bis 1680, bis zu ihrer Ueber
ſiedelung nach der ererbten neuen Reſidenz Hannover, ge

wohnt, mit voller Freude a
n

dem neuen Heim mit dem

ſchönen Garten, das ſi
e nur mit Bedauern verließ.

Die Osnabrücker Ueberlieferung, daß der vorüber
gehende Aufenthalt des Herzogpaares im Jahre 1666/67
als Beginn der dauernden Reſidenz in Osnabrück anzu
ſehen ſei, und daß alſo Sophie Charlotte hier geboren ſein
müſſe, iſ

t

demnach vollkommen unrichtig. Für die neuere
Geſchichte der Stadt Osnabrück ſeit 1648, mit welchem Jahre
das große Werk von C

.

Stüve abſchließt, fehlt es ja leider
noch an einem auf das archivaliſche Material geſtützten
Buche, beſonders über die Erbauung des Schloſſes wäre

eine wiſſenſchaftliche Darſtellung ſehr zu wünſchen.

*) Köcher, Geſchichte von Hannover und Braunſchweig

1648–1714, 2
. Bd. (Leipzig 1895), S. 378.



Bücherſchau.

Plan der Stadt Osnabrück. Maßſtab 1:5000. Herausgegeben
im Auguſt 1913 vom Stadtbauamt, Vermeſſungs-Abteilung.

Die hiſtoriſche und ſiedlungskundliche Forſchung vermißte
ſeit langer Zeit einen genauen Plan unſerer Stadt. Die bisher
veröffentlichten Pläne erreichten höchſtens den Maßſtab 1 : 9000
und begnügten ſich damit, beſtenfalls das Straßennetz genau zu
zeichnen, während ſi

e

die Bebauung nur ſummariſch andeuteten.
Sie genügten dem Zweck der bloßen Orientierung, waren aber
für eindringenderes Studium ganz wertlos. Die beſte aller bisher
gedruckten kartographiſchen Darſtellungen unſerer Stadt bot noch,

trotz des geringen Maßſtabs 1 : 25 000, das Meßtiſchblatt, das
dank ſeiner minutiös genauen Ausführung eine weit eingehen

dere, auch die Bauweiſe charakteriſierende Wiedergabe des Stadt
bildes darſtellt, als alle die privaten Stadtpläne, das aber einen
genauen eigentlichen Stadtplan nicht erſetzen kann und will.
Mit dem obgenannten amtlichen Stadtplan haben wir endlich

die lange entbehrte kartographiſche Grundlage zu ſiedlungskund

lichen Studien. Was ihn auszeichnet, iſ
t

zum Erſten, daß großer

Maßſtab und ſorgfältige Ausführung die Größen meßbar genau
wiedergeben. Schon die Straßendarſtellung wird dadurch viel
inhaltreicher, indem Verengungen und Weitungen, ſanftere und

ſtärkere Biegungen, Vor- und Rückſpringen von Häuſern uns
deutlich vor Augen treten. Die Hauptvorzüge dieſes amtlichen
Planes ſind aber die Darſtellung aller Grundſtückgrenzen und
aller einzelnen Gebäude. Geſchloſſene und lockere Bebauung,

breite Mietshäuſer und ſchmale Familienhäuſer, tiefe Patrizier
häuſer und enge Kleinbürgerhäuſer und mannigfache andere Ver
ſchiedenheiten der Bebauung bis hinab zu den Schuppen und

Ställen hinter den Häuſern kommen ſo zur Erſcheinung. Aeltere
Verhältniſſe ſind noch in Spuren zu erkennen. Die Teilung

früher zuſammenhängender Grundſtücke tritt aus ihrer Form
gelegentlich noch zu Tage. Der Verlauf der alten Stadtmauer
hinter den Häuſern am Kanzlerwall iſt noch als fortlaufende
Grundſtücksgrenze erkennbar. Die Hoffnung freilich, in ent
ſprechender Weiſe auch die Umgrenzung der alten Biſchofsburg
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noch in Grundſtückgrenzen nachwirkend zu bemerken, erwies ſich

als trügeriſch. Die Ausführung des Planes iſt untadelhaft; alles

iſ
t klar und genau zu erkennen und durch geſchickte Farbenwahl

augenfällig. Bedauern kann man, daß nicht zwiſchen Privat
gärten und Hofflächen unterſchieden iſt; doch mag das bei den
häufiger vorkommenden Uebergängen zwiſchen ihnen undurch

führbar geweſen ſein. Unerfreulich iſ
t

die nachläſſige Darſtellung

der öffentlichen Anlagen, deren Fußwege meiſt garnicht, im
Bürgerpark veraltet eingezeichnet ſind. Ein bei den ſtarken
Niveauunterſchieden unſerer Stadt, ihren Bergen und feuchten
Niederungsflächen beſonders empfindlicher Mangel iſ

t

das Fehlen

aller Höhenangaben, die in einem amtlichen Plane a
n jeder

Straßenkreuzung eingetragen ſein müßten. Martin y
.

Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg. Herausgegeben

vom Oldenburgiſchen Landeslehrerverein unter Redaktion von

W. Schrecke, W. v. Buſch, H
.

Schütte. 2 Bände. Bremen, Nieder
ſachſen-Verlag Carl Schünemann, 1913.
Die vielen nachbarlichen Beziehungen, die das Osnabrücker

Land zumal mit dem ſüdlichen Oldenburg verknüpfen, laſſen einen
Hinweis auf obengenanntes Buch in unſerer Zeitſchrift angebracht

erſcheinen. Es handelt ſich in ihm um eines der bekannten
Sammelwerke, die unter dem Namen einer Landeskunde oder

Heimatkunde alles Mögliche, das nur irgend welche Beziehungen

zu dem fraglichen Gebiete hat, zur Sprache bringen. Die Zer
ſtückelung des Inhalts geht hier ſogar noch weiter, als gewöhn
lich; 5

4 geſonderte Aufſätze werden hier zuſammengefaßt, von

denen manche nicht mehr als 5 Seiten einnehmen. Es wäre
unter dieſen Umſtänden Zeitverſchwendung, die einzelnen Ab
ſchnitte und ihre Verfaſſer aufzuzählen. Nur auf die umfang

reicheren und inhaltreicheren Darſtellungen ſe
i

hingewieſen.

Ueber Landkarten unterrichtet Regierungsgeometer Thomas, über

Seekarten Landmeſſer Korwick, über die Geologie Rektor Schütte,

über den Boden in landwirtſchaftlicher Hinſicht Dr. Popp, über
das Klima Dr. Müller, über die Pflanzenwelt Lehrer Heinen,

über die Tierwelt H
.

Schütte. Seminarlehrer Th. Reil macht
den verzweifelten Verſuch, auf 1

5 Seiten einen geographiſchen

Ueberblick zu geben und muß hier die Gegenſtände, die in einer

Heimatkunde Hauptabſchnitte bilden müßten, mit wenigen Worten
abtun, Oberflächengeſtalt und Bewäſſerung in ihrer Wechſel
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wirkung, die Bodenarten in ihrer Beziehung zum Pflanzenkleid,

die Siedlungsformen und die Volksdichte. Die kauſalen Zu
ſammenhänge, die die Einzelgebilde des Landes verknüpfen und

aus ihnen ein Ganzes machen, kommen allein in dieſem Ab
ſchnitt überhaupt zur Sprache. Den Beſitz des Landes an älteren

Bauten behandelt ein Aufſatz von Baurat Rauchfeld, in dem
ländliche und ſtädtiſche Wohngebäude, Kirchen u. a. Monumental
bauten uns vorgeführt werden. Sehr zerſtückelt iſ

t

das Gebiet

der Volkskunde zur Darſtellung gebracht, in dem eine Reihe
Autoren über Tracht und Brauch, Sagen und Aberglauben,

Volksſprache, Perſonennamen, Ortsnamen, Pflanzennamen u
.

a
.

manches Intereſſante mitteilen. Aus den gleichfalls durch Ver
teilung unter zu viele Autoren beeinträchtigten wirtſchaftlichen

Abſchnitten hebe ic
h

die über Landwirtſchaft von Oekonomierat
Oetken, über Schiffahrt, Induſtrie und Handel von Handels
kammer-Syndikus Prof. Dr. Durſthoff und Aſſeſſor Beyersdorff,

ſowie über Moor- und Oedland-Beſiedlung von Landesökonomie
Oberinſpektor Glaß hervor. Sehr anerkennenswert iſ

t

die Aus
ſtattung des Buches, die ſchöne Karte von Prof. Rüthning am
Schluß des erſten Bandes ebenſo wie die kleineren Karten im
Text, dazu die treffliche Wiedergabe gelungener photographiſcher

Aufnahmen und ſtimmungsvoller und charakteriſtiſcher Zeich
nungen. Martiny.

Feſtſchrift zur Einweihung des neuen Rathauſes der
Stadt Papenburg. Papenburg, H

.

Rohr 1913.
Die Schrift zerfällt in verſchiedene Teile. Der erſte gibt

eine Ueberſicht über die Geſchichte Papenburgs aus der Feder

des Oberlehrers J. Auſtermann. Der zweite bringt das Papen
burger Volkslied von G. Bueren. Der dritte enthält Mitteilungen

über den alten Papenburger Holzſchiffbau vom Diplom-Ingenieur

B
.

Meyer. Sodann liefert der Schiffsbaumeiſter und Reeder

Rud. H
. Meyer eine Geſchichte Papenburgs als Schifferſtadt.

Hierauf folgt ein plattdeutſches Papenburger Lied von H
.

Lüken.

Der Verfaſſer des dritten Teiles bringt eine zweite Abhandlung

über Papenburg als Induſtrieſtadt. Die Entwicklung der Land
wirtſchaft in Papenburg wird von J. Tiedeken behandelt. Es
folgen ſtatiſtiſche und ſonſtige Mitteilungen aus der ſtädtiſchen
Verwaltung vom Bürgermeiſter Wolters. Endlich wird das neue
Rathaus vom Realgymnaſiallehrer K

.

Ahrens beſchrieben.
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Wir erhalten durch die gegebenen Mitteilungen das Bild
einer Bürgerſchaft, die aus kleinen Anfängen und trotz der größ

ten Schwierigkeiten, die der unwirtliche Boden und drückende
Abhängigkeitsverhältniſſe den Bewohnern bereiteten, doch durch

ſeltene Tatkraft und kühnen Unternehmungsgeiſt zu einem ruhm
reichen Gemeinweſen ſich erhoben hat.

Es bedeutet doch etwas, wenn aus der winzigen Anſiedelung

des 17. Jahrhunderts, die neben der ältern Papenburg an dem
„abgelegenen wüſten und wilden und für Menſchen und Vieh
unfruchtbaren, auch wegen Sümpfigkeiten nicht gängigen Orte“

allmählich eine Seeſtadt erwuchs, die im Jahre 1869 mit ihren
190 Schiffen die weiten Meere befahren ließ und mehr als der
dreifachen Zahl von Schiffen ihre Häfen offen hielt.
Daß ſeitdem der Seeverkehr Papenburgs zurückgegangen iſt,

erklärt ſich durch den Uebergang unſerer Handelsflotte von der
Segelſchiffahrt zur Dampferfahrt. Eine Entſchädigung für dieſen
Verluſt wurde dagegen durch die Verwandlung des Ortes in eine
Induſtrieſtadt gewonnen.

-

Seitdem hat ſich die Einwohnerzahl bereits bis zum Jahre
1912 auf 8869 vermehrt. Die ſtädtiſche Verwaltung hat weſent
liche Erfolge aufzuweiſen. Das Schulweſen blüht, und die alte
Tatkraft iſt nicht erloſchen, wie die vielfachen neuen Bauten, ins
beſondere der Bau der Kirchen und des neuen ſchönen Rathauſes
beweiſen.

Die Ausſtattung des Buches iſt durch Druck und Einband
wie durch die Beigabe zahlreicher Abbildungen eine ſplendide. Es
mag den Leſern dieſer Zeitſchrift auf das wärmſte empfohlen

ſein. Dr. Knoke.

Jänecke, Das klaſſiſche Osnabrück. Ein Beitrag zur Ge
ſchichte des deutſchen Bürgerhauſes zwiſchen 1760 und 1840. Ver
lag von Gerhard Kühtmann, Dresden 1913. 5 Mk.

Das Entſtehen des ſchönen Buches haben die Mitglieder des
hiſtoriſchen Vereins gewiſſermaßen miterlebt in vorangegangenen
Vorträgen und Aufſätzen des Verfaſſers. (Vgl. Sitzungsbericht

Bd. 36, S
.

249ff. und die Ergänzungen zur Baugeſchichte der
Biſchöflichen Kanzlei S

.

4
0 ff
.

des vorliegenden Bandes der Mit
teilungen.) In der Verbindung fachmänniſch ſicherer Urteile mit
gründlicher Quellenforſchung liegt ſein Reiz und Wert. Die
erſteren haben ihm auch über Osnabrück hinaus bereits die ver
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diente Beachtung eingetragen. Es iſ
t

dem Verfaſſer zweifellos
gelungen, eine beſtimmte Osnabrücker Sonderart innerhalb der
klaſſiziſtiſchen Stilentwicklung feſtzuſtellen und damit zu deren
eigener Erkenntnis beizutragen – kann doch eine gerechte Ge
ſamtwürdigung nur aus ſolchen Monographien hervorgehen. Dem
entſprechenden Kapitel der „Kunſtdenkmäler“ gegenüber iſ

t

der

Kreis des Behandelten viel weiter gezogen bis zu der Klein
wohnung und dem wenigſtens geſtreiften Kunſtgewerbe; e

s

ſind

mit Glück und Geſchick neue Quellen zur Baugeſchichte, Land
tagsverhandlungen, Baurechnungen, Familienpapiere aller Art
und mündliche Ueberlieferungen herangezogen. Während das

amtliche Inventarwerk ſeinen urkundenartigen Charakter nicht
verleugnen darf und ſich deshalb, auf äſthetiſche Werturteile ver
zichtend, auf die Feſtſtellung des Tatſächlichen beſchränkt, nimmt

Jänecke mit ſeinem Urteil perſönlich Stellung zu dem Erar
beiteten und macht von dem ſchönen Vorrecht des Architekten,

das aus der Vergangenheit Erkannte für die eigene Zeit nutzbar

zu machen, e
s in lebendige Gegenwart umzuſetzen, ergiebigen

Gebrauch. Der geſchichtliche Wert des Buches aber beruht vor
allem darauf, daß das Behandelte nicht ein losgelöſtes Objekt

lediglich künſtleriſcher Würdigung bleibt, ſondern zum lebendigen

Zeugen der Zeit wird, aus deren Geiſt e
s entſtanden iſ
t

und

deren Bedürfniſſen e
s gedient hat. So gelingen dem Verfaſſer

plaſtiſch anſchauliche Bilder von den Zuſtänden um die Wende
des 18. Jahrhunderts, von der ſtattlichen Lebensführung des

wohlhabenden Patriziats ſo gut wie von der beſchränkt-behaglichen

Häuslichkeit des Kleinbürgers. Nicht zuletzt aus dieſem Grunde

verdient das „Klaſſiſche Osnabrück“ ein Osnabrücker Hausbuch

zu werden, d
a jeder, der irgendwie mit der Stadt näher ver

wachſen iſt, in ihm eine Fülle perſönlicher Beziehungen finden
wird. Wenn aber der Verfaſſer mit Recht aus der für die
Größe der damaligen Stadt geradezu erſtaunlich umfangreichen
Bautätigkeit auf ihren hohen wirtſchaftlichen Aufſchwung in der
klaſſiziſtiſchen Zeit ſchließt, dann iſ

t in einer ausführlicheren
Unterſuchung über den Umfang und die Urſachen dieſes Auf
ſchwunges der Forſchung noch eine dankbare Aufgabe geſtellt.

Schirme y er.

W. Rothert, Allgem eine hannoverſche Biogra -

phi e. Verlag Sponholtz, G. m. b. H., Hannover.
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1. Bd.: Hannoverſche Männer und Frauen ſeit
1866. Mit vielen Porträts und ſechs Wappen. 1912.
2. Bd.: Im alten Königreich Hannover 1814–1866.

(Ein Gedenkbuch zur Jahrhundertwende). Mit 4 Karten, 9 Wap
pen und vielen Anſichten und Porträts. 1914.
Mit der Edition einer mehrbändigen Allgemeinen hannover

ſchen Biographie beabſichtigt der Herausgeber ein vaterländiſches

Gedenkbuch vorzulegen, das das Leben hervorragender Hanno
veraner teils in Form von Lebensbildern, teils in knappen

Lebensabriſſen bringt – erſtere zum Leſen, letztere zum Nach
ſchlagen – wobei als Hannover an er auch ſolche Perſönlich
keiten berückſichtigt ſind, die zwar im Hannoverſchen geboren,

aber außerhalb ihres engeren Vaterlandes zu Ehren und Wür
den gelangt ſind, wie z. B. Scharnhorſt und Werner von Siemens,

oder die außerhalb der Provinz Hannover geboren innerhalb
ihrer gelbweißen Grenzpfähle gelebt und gewirkt haben, ſo Leibniz
und Wöhler. Den Herausgeber leitete bei ſeinem Werke der
Gedanke, für die Jahre 1854–1896 ein zuverläſſiges Nachſchlage

werk zu ſchaffen als Erſatz für den im Jahre 1854 eingegangenen

„Neuen Nekrolog der Deutſchen“, der ja eine Fortſetzung erſt im
Jahre 1896 in dem von Bornheim herausgegebenen Biographi

ſchen Jahrbuch erlebte.

Die beiden vorliegenden Bände, von denen der erſte die Zeit
ſeit 1866, der zweite die Jahre 1814–1866 umfaßt, enthalten
über 100 Lebensbilder und mehr als 1500 Lebensabriſſe, ein
überaus reiches Material, das in jahrelanger Arbeit aus den
verſchiedenſten Quellen geſchöpft iſt, Quellen, die nicht immer

wie z. B. Zeitungsausſchnitte oder das ſehr ungenau gearbeitete

Niederſächſiſche Schriftſtellerlexikon von Eckart wegen ihres

höchſt zweifelhaften Wertes Anſpruch auf unbedingte Zu
verläſſigkeit erheben können. Warum ſind ſtatt deſſen nicht Tage
bücher, Briefwechſel oder Selbſtbiographien mehr als es ge
ſchehen, ausgenutzt worden? Auch darüber wird man mit dem
Hrsg. rechten können, ob er den Kreis der von ihm als hervor
ragend Bewerteten nicht etwas zu eng gezogen hat. Während

man indeſſen über dieſen Punkt geteilter Anſicht ſein kann,

ſcheint mir dagegen in der ungleichmäßigen Würdigung ein
zelner Perſönlichkeiten ein Manko vorzuliegen, das bei einer
Neuauflage des Werkes jedenfalls auszumerzen wäre; der be
rühmte Mathematiker Gauß in Göttingen oder der Reichsminiſter

Hiſt. Mitt. XXXVIII. 21
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Detmold, der Freund Stüves, hätten im Vergleich zu minder
hervorragenden Männern wohl etwas eingehendere Würdigung

verdient. Daß viele der im 1. Bande biographierten Per
ſönlichkeiten dem Hrsg. nahe geſtanden haben, iſ

t

an der Wärme

zu ſpüren, mit der ihr Wirken geſchildert iſt; o
b aber durch

dieſes perſönliche Moment nicht auch die Unbefangenheit des

Urteils beeinflußt wird, ſei dahingeſtellt. Im übrigen hat Rothert
mit einer anerkennenswerten Unparteilichkeit ſeiner Aufgabe

gerecht zu werden verſucht, indem e
r

Perſönlichkeiten jeder Kon
feſſion, jedes Standes, jeder Gegend in den Kreis ſeines Unter
nehmens gezogen hat. Dieſes Bemühen kommt ganz beſonders

in der Schilderung des Unglücksjahres 1866 zum Ausdruck, wie

denn der 2. Band gerade in ſeinen hiſtoriſchen Partien, in denen
der Hrsg. zum Teil die Frucht eigener eingehender Studien
niederlegt, leſenswerte Abſchnitte enthält; mit welcher Sachlichkeit

iſ
t beiſpielsweiſe die Schlacht von Langenſalza geſchildert! Ebenſo

wird man das, was Rothert über die hannoverſchen Könige und

ihre Vertreter ſchreibt, uneingeſchränkt billigen können.

Trotz mancher Beanſtandungen, die ſich bei der Benutzung

der Bände ergeben werden, alles in allem ein Sammel- und
Nachſchlagewerk, das durch die Fülle ſeines Stoffes den Freunden
vaterländiſcher Geſchichte ein unentbehrliches Heimatbuch bleiben

wird. In einem 3
. Bande will der 72jährige Hrsg. die Zeit

behandeln, da Hannover emporblühte (1636–1875), und wo mög

lich ſogar noch in einem weiteren Bande auch die Zeit vor Herzog
Georg! Das Rohmaterial zu dieſen beiden Bänden liegt bereits
geſichtet vor. Mit dem greiſen Hrsgb. wünſchen wir von Herzen,
daß ihm die Verwirklichung dieſes ſeines Planes vergönnt ſei.

Fink.

Die Namen der Straßen und Plätze in der Stadt Osna
brück. Erklärt von L. Hoffmeyer, Osnabrück. Verlag von
Meinders & Elſtermann. 1913.

Die Neubearbeitung der 1886 von Chr. Geisler herausge
gebenen Erklärung der Straßennamen Osnabrücks verdanken

wir einer Anregung des hieſigen Lehrervereins, ihre Ausführung

dem den Osnabrückern durch ſeine lokalgeſchichtlichen Arbeiten

und Vorträge wohl bekannten Seminar-Oberlehrer Hoffmeyer.

Der Herausgeber hat die Geislerſche Zuſammenſtellung – ab
geſehen von den inzwiſchen neu hinzugekommenen Namen –
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nicht unweſentlich ergänzt und erweitert, und zwar an der Hand

der Magiſtratsakten und dank der Nachrichten, die ihm von den

Familien zugegangen ſind, deren Namen wir in dem Straßen
verzeichnis antreffen. Uns ſcheint hierbei zuweilen des Guten
Zuviel getan zu ſein, manchmal wiederum auch zu wenig. Aber

dieſe ungleichmäßige Behandlung des Gegenſtandes rechtfertigt

ſich in der ganzen Art der Bearbeitung, die ſich offenbar abſicht
lich rein volkstümlich gehalten hat. Aus dieſem Grunde iſ

t nur

zu wünſchen, daß das Büchelchen unter den Einheimiſchen die
jenige Beachtung findet, die e

s verdient. Unter den Straßen ver
mißten wir ſolche, die zwar offiziell auf dem Stadtplan nicht
verzeichnet ſind, die aber doch noch heute im Munde der Be
völkerung fortleben, wie der Klapperhagen oder die Schweine
ſtraße oder die Ritterſtraße. Ihre Einreihung mit einem kurzen
Rückverweis hätte vollauf genügt. Warum übrigens der Luther
ſtraße nicht die gleiche Beachtung geſchenkt iſ

t
wie z. B

.

der
Overberg- oder der Wartenbergſtraße, iſ

t

nicht recht erfindlich.

Was Herausgeber ferner unter Baumſtraße bemerkt, iſ
t

keine

Erklärung und wäre beſſer fortgeblieben.

Iſt dieſe kleine Arbeit ganz dazu angetan, bei den Ein
heimiſchen den Sinn und das Intereſſe für die Geſchichte ihrer
Vaterſtadt anzuregen, ſo zeigt ſi

e

doch auch zugleich, wie wenig

Wert man in früheren Jahrzehnten bei der Wahl neuer Straßen
namen darauf legte, a

n

örtliche Verhältniſſe anzuknüpfen oder

wo ſolche fehlten, auf die vaterländiſche Geſchichte zurückzu
greifen. Was beſagen ſolche Namen wie Hermine-, Klara-,

Luiſen- oder Franzſtraße uſw.? Daß man a
n

den maßgebenden

Stellen das hiſtoriſche Moment bei Straßenbenennung jetzt in

erſter Linie berückſichtigt, iſ
t

im lokalgeſchichtlichen Intereſſe nur
freudig zu begrüßen. Hoffentlich kommen die Bezeichnungen

Gebelkamp, jetzt Terraſſe, und der Ziegenbrink, jetzt Schützen
burg, ebenfalls wieder zu Ehren. Fink.

Geſchichte der Familie Struckmann aus Osnabrück. Ver
faßt von Hermann Struckmann, Staatsanwalt in Cöln. Als
Manuſkript gedruckt. Berlin. Norddeutſche Verlagsanſtalt. 1909.

Hierzu als Sonderausgabe Stamm- und Ahnentafeln der
Familie Struckmann aus Osnabrück, 1577–1906
Daß man in bürgerlichen Kreiſen immer mehr darauf bedacht.

iſ
t,

ebenfalls wie der Adel die Familiengeſchichte zu pflegen,

21
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iſ
t

als ein höchſt erfreuliches Zeichen des erwachenden Familien
ſinnes zu begrüßen, den mit ihren reichen Schätzen ſtetig

anzuregen Aufgabe der Archive und Bibliotheken bleiben wird.
Denn wenn auch ſolche Zuſammenſtellungen familiengeſchicht

licher Nachrichten zunächſt nur einem kleinen Kreiſe Intereſſierter
von Nutzen und Wert zu ſein ſcheinen, e

s finden ſich doch ſchließ
lich in jedem Opus dieſer Art Notizen, die der heimiſchen Ge
ſchichte zu Gute kommen. Je mehr Glieder einer Familie ſich

in den öffentlichen Dienſt geſtellt haben und dort zu Ehren und
Würden gelangt ſind, um ſo inniger werden auch ihre Bezie
hungen zur heimiſchen Geſchichte ſein. Wir denken hierbei, um
ein markantes Beiſpiel zu wählen, an die Osnabrücker Stüves,

deren Familiengeſchichte ſich in manchen ihrer Partien zu einer

wirklichen Orts- und Landesgeſchichte erweitert. Aehnlich wie
die Stüves hat auch die Familie Struckmann, welche ſeit 1577

in Osnabrück nachweisbar iſt, Männer aufzuweiſen, deren
Namen wie die des Präfekturrates Johann Georg Struck
mann († 1831) oder des Juſtizrates Struckmann († 1840) in der
Geſchichte ihrer Vaterſtadt bleibenden Klang behalten werden.
Etwa bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte die Familie
dem Kaufmannsſtande an, um ſich dann gelehrten Berufen zu
zuwenden, vornehmlich als richterliche oder Verwaltungsbeamte.

Verf. iſt beſtrebt geweſen, alles erreichbare Material zu
ſammeln und zu veröffentlichen, wodurch an manchen Stellen
(vgl. 9. und 10. Generation) eine gewiſſe Weite Platz gegriffen

hat. Daß Verf. ſein Material durch Quellen zu belegen ſich

bemüht hat, ſoll nicht unerwähnt bleiben, allein die Aktenzitate

ſind ſo mangelhaft, daß ſie faſt wertlos ſind (vgl. Note 35, 39,

43, 46 u
.

a
.

Stellen). Den in 104 Abſchnitten zuſammengeſtell

ten Lebensbeſchreibungen geht eine allgemeine Ueberſicht über

den Urſprung und die Entwicklung der Familie, ihren Grund
beſitz u

.

a
. voraus. Soweit es ihm möglich war, hat Verf. die

bei ſeinen Nachforſchungen geſammelten Nachrichten über die
Familie, meiſtens ſtadtosnabrückiſche, aus denen die Mütter ſeiner
Vorfahren ſtammten, mitverwertet; in Note 2 auf Seite X ſind
die Namen dieſer verſchwägerten Familien alphabetiſch mit
Seitenangabe aufgezählt. Als beſondere Beigabe ſind hierzu
erſchienen Stamm- und Ahnentafeln, welche zugleich eine Ueber
ſicht über die mit den Struckmanns verſchwägert geweſenen Fa
milien und deren Urſprung gewähren. Wir können nur be
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dauern, daß auch dieſe Familiengeſchichte nur als Manuſkript
gedruckt und daher nicht im Buchhandel erhältlich iſt. Fink.

Aus der Chronik von Schinkel. Feſtſchrift zur Errichtung
der Pfarre zum heil. Kreuz und zur Einweihung der Marien
kapelle in Osnabrück - Schinkel von Kohſtall, Rektor.
Mit acht Abbildungen. Preis 60 Pfennig. Selbſtverlag des Ver
faſſers. Osnabrück 1914. Druck: Buchdruckerei der Osnabrücker

Volkszeitung.

Das Büchlein iſ
t

ein Gedenkblatt zum Gedächtnis a
n

das

alte Schinkel, das mit der Eingemeindung endgiltig zu Grunde
geht, nachdem e

s

durch die Hineinziehung in die Osnabrücker
induſtrielle Entwicklung ſchon ſeit Jahrzehnten ſeine wirtſchaft
liche und ſoziale Eigenart verloren hat. Verfaſſer ſpricht ſich in

der Vorrede mit voller Klarheit über die Eigenart ſeines Buches
aus: „Meine Arbeit macht keinen Anſpruch auf wiſſenſchaftliche
Gründlichkeit, ſondern ſie ſoll das Volk in leichtverſtändlicher
Form mit der Entwicklung der Gemeinde bekannt machen und
die Jugend mit Liebe zur Heimat erfüllen.“ Dieſem Zwecke
wird es auch zweifellos auf das beſte dienen. Wenn wir unſrer
ſeits aber fragen, wieweit die Arbeit dennoch auch der wiſſen
ſchaftlichen Forſchung zu dienen vermag, ſo dürfen wir ſie auch in

unſerem Sinne willkommen heißen. Sie bietet uns eine
Materialſammlung über einen beſtimmten Ort, die ſtets von
Nutzen iſt. Gerade die ſtrenge räumliche Beſchränkung iſ

t wert
voll. Sie bewahrt vor der dem Dilettanten oft unheilvollen
Neigung, ſich ziellos zu zerſtreuen, nach dem Hübſchen zu haſchen

und das Unſcheinbare ungenutzt liegen zu laſſen. Hier iſt unter
dem Zwang des engen Gegenſtandes glücklicherweiſe alles mit
genommen, und alles hat auch mit einander Zuſammenhang,

trotz der lockeren Darſtellungsform. Die Anordnung iſ
t

nicht

ſtreng durchgeführt, aber ſi
e iſ
t

deutlich aus dem Material er
wachſen und dadurch natürlich. Sie gliedert nach einer einlei
tenden Beſchreibung des Gemeindegebiets in der ungezwungen

ſten Weiſe die Entwicklung des Orts in die zwei großen Ab
ſchnitte: „Schinkel mit ländlichen Verhältniſſen“ und „Schinkel

in der Entwicklung durch die Induſtrie“. Nicht ſyſtematiſch, aber
ſachgemäß iſ

t

wieder die Einteilung des erſten Abſchnitts in die
Kapitel: „Aus der Geſchichte der Gemeinde“, „Denkwürdige Stät
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ten in der Gemeinde“, „Wirtſchaftliche Verhältniſſe“, „Das Jahr
1848“ und „Die Gemeindeverwaltung“, und des zweiten Ab
ſchnitts in die Kapitel: „Die Eiſenbahn und das Eiſen-Stahl
werk“, „Waſſerwerk, Gas und Elektrizität“, „Die Verkoppelung

des Weſereſch“, „Die Eingemeindung“, „Der Eingemeindungs
vertrag“, „Die Entwicklung der Schulen“ und „Die kirchlichen
Verhältniſſe.“ Was geboten wird, iſt kein zuſammenhängendes
Bild, aber Bruchſtücke eines Bildes, nicht zuſammenhängend, aber
ohne Einſeitigkeit die verſchiedenſten Seiten des Gemeindelebens

beleuchtend. Erfreulicherweiſe nehmen die Angaben aus dem

früheren Mittelalter, die in Ermangelung beſtimmter Nachrichten
nur Reproduktionen wiſſenſchaftlicher Hypotheſen ſein können,

den geringſten Raum ein, und es liegt das Schwergewicht der Dar
ſtellung durchaus auf den neueren Zeiten mit ihrer reichen
Ueberlieferung. Recht bedauerlich iſ

t nur die ganz ungenaue
Art, in der Verfaſſer ſeine Quellen zitiert; dies ſchränkt die
wiſſenſchaftliche Benutzbarkeit der Arbeit leider ſehr ein.

Martiny.
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Verſchiedener Verhinderungen wegen haben im verfloſſenen

Winter nur zwei Sitzungen ſtattfinden können. In der Sitzung
am 1. Dezember 1913 ſprach Staatsarchivar Dr. Martiny über
„Die ländlichen Siedelungsformen Altweſtfalens, zumal des Re
gierungsbezirks Osnabrück“. Da der Vortrag im nächſten Bande
der Mitteilungen erſcheinen wird, ſei hier ohne Eingehen auf
die Beweisführung nur das Ergebnis angeführt, daß der Redner
die fünf von ihm unterſchiedenen Siedelungstypen, die Streu
ſiedlung, Schwarmſiedlung, lockere Dorfſiedlung, das geſchloſſene

Dorf und das Kirchdorf nur als geographiſch bedingte Varia
tionen einer germaniſchen Grundform, der unregelmäßigen Siede
lung anſieht, deren älteſte Form das lockere Dorf ſei. In einer
anregenden Beſprechung fand die Anſicht, daß das Dorf älter
ſei als die Einzelſiedlung, allgemeine Zuſtimmung. Direktor
Dr. Jellinghaus wies darauf hin, daß die Dialektgrenze des
ſüdengriſchen Gebietes zuſammenfalle mit der Grenze des Ge
bietes geſchloſſener Ortſchaften gegenüber den Streuſiedlungen

des jetzigen Münſterlandes; er ſe
i

daher geneigt, der Stammes
art einen größeren Einfluß auf die Verſchiedenheit der Sied
lungsformen zuzuſchreiben als der Vortragende. Geh. Studien
rat Dr. Knoke bemerkte, daß aus geſchloſſenen Urnenfeldern im
Gebiete heutiger Streuſiedlungen auf früher vorhandene größere

dörfliche Anſiedlungen geſchloſſen werden müſſe. Die Streuſied
lungen könnten zurückgeführt werden auf die Römer, die aus
ſtrategiſchen Gründen die Einwohner alter Dörfer in andere
Gegenden verpflanzt und in dem geräumten Gebiet Einzelkolo
niſten angeſiedelt hätten. Dr. Jellinghaus unterſtützte dieſe
Anſicht für das Münſterland, das den Römern offen geſtanden
habe, während ſi

e das Gebiet der Engern nicht erobert hätten.

Lehrer Weſterfeld aus Haltern ſah das höhere Alter der Dörfer

u
.

a
.

dadurch beſtätigt, daß nur ſi
e und niemals Dörfer mit

Einzelhöfen eine eigene Mark beſeſſen hätten, was e
r

mit
großer Lokalkenntnis a

n

vielen Beiſpielen nachwies.

In der Generalverſammlung am 13. Januar erſtattete der
Schatzmeiſter, Landgerichtsrat Dr. Stüve, den im vorliegenden
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Bande mitgeteilten Kaſſenbericht. Für die Rechnung von 1912
wurde Entlaſtung erteilt und für 1913 Archivrat Dr. Fink als
Reviſor beſtellt. Die Vorſtandswahl ergab Wiederwahl des alten
Vorſtandes durch Zuruf. Dr. Schirmeyer benutzte den Anlaß, um
dem Vorſitzenden, Geheimen Studienrat Direktor Dr. Knoke,

die herzlichſten Glückwünſche des Vereins zum 70. Geburtstage

auszuſprechen, wofür derſelbe dankte mit dem Verſprechen, noch

ferner für den Verein arbeiten zu wollen. Ein Antrag Dr.
Fink, den Beitrag des Vereins für die Hiſtoriſche Kommiſſion für
Hannover auf 100 Mk. zu erhöhen, wurde vorläufig zurückge

zogen. Eine Anfrage aus der Verſammlung, ob und wann eine
Fortſetzung des Osnabrücker Urkundenbuches zu erwarten ſei,

führte zur Einſetzung einer Kommiſſion unter dem Vorſitz Dr.
Finks, die ſich mit der Frage beſchäftigen wird, in welcher Form
die Fortſetzung zu ermöglichen ſei. Darauf hielt Geheimrat Dr.
Knoke den S. 1 ff. in erweiterter Form abgedruckten Vortrag
über „Beiträge zur heimatlichen Altertumskunde von Osnabrück.“

Schirmeyer.
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allſtattzeit 15 19

altern 4 21 f

amaland ſ. HollandÄ 138 140 148 198 224 230f
ammerſtein, von, Mitgl. d. General
rats 142 218 ff

- e
rs Chriſtian von Hofmarſchall

Hannover, Prov. 6 27 36– Stadt 224f 228 288 292 307
Hanſeatiſche Departements 138 141
152 163 177f 234
Hans Gerg 91 9

5

101 116
Harburg 224
Harderberg 254 280Ä 266–268
arling, von, 293 ff– Frau von Hofmeiſterin der Her
zogin Eliſabeth Charlotte 288 ff

Harten, Mitgl. d. Generalrats 142
Hartmann, von, Mitgl. d. Regierung

zu Paderborn 185
Haſe 34
Haſelünne 194
Haſenſtreet, Berndt, Bürger in Osna
brück 280

Haſte 49
Hauſer, im Gefolge d. Biſchofs Franz
Wilhelm 91 99
Havixbeck 264

HÄs
Sophia, Landgräfin zu Heſſen

Ä 186 226ehmpſen 8 Co. in Naarden 225
Heidelberg 8

7 94

FÄ 95

ekeſe 4Ä Äst b (Hillb Hellebring, Robert ring, Hil
bring), Dominus, Begleiter # Biſch.
Franz Wilhelm 85 88 (?) 9

1

9
7

102f 121 123
-

ellenen ſ. Griechen
ellewig 88 (= Hellebring?)
elpenſen 255
erford 182f 185f 205 235
erlinghauſen 255
Herlingsburg 2

9

3
1

Hermunduren 2
1
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Ä 5

erzlake 26

He
elteich, Mairie 222

Heſſen 617
riedrich, Landgraf v. Heſſen-Darm
ſtadt 114 121

Hetlage (= Poggenburg) 276 281 283
Hetterſcheid, Mechtild Armengard von,
verm mit Joh. Gerh. von Dinck
lage 262

Heuberger, Generalſekretär 169 175f

de# Conrad 256– Eberwin 256– Hermann 255 258– KUrt 258
# Mitgl. d. Generalrats 142eymann, Anna Catharina, verm, mit
Jobſt Dietrich von Dincklage-Schu
lenburg 263
ildesheim 24 230
ille 226
ilter 5 10 12 248

of b. Innsbruck 101
Holland 138 148 151 178230
holländiſche Geeſt 6
holländiſches Hamaland 35
Hollenberg, G. H, Landbaumeiſter in
Osnabrück 52f
Hölſcher, Uhrmacher, Erfinder eines
Perpetuum mobile 204
Holſte 6. Salzbergen 12# 36

Än (Holsteinius), Lukas 113 119

F

One 3
opſten 182 224
orn 255
Horſt, Generalwachtmeiſter 94

dº
Chr. von, Maire von Dielingen

– Mauritz Karl Theodor von der
267

orſtſteine bei Engter 4
oya 36 224
oya, Maire in Ankum 138
ülſede 255
Hümmling 4 9 26
Hunteburg 210 221

Jaffé, Siegfried Julius, Beſitzer von
Sandfort 282f
St. Januarius 87 112 115
Ibbenbüren 224

Jburg 420 26 137 f 210 212 221
227 244ff 284–290 295 297 299ff
307 310–315
cker 26

eggen 4
ome ſ. Napoleon
eruſalem 106
Imbhove, N., vermählt mit Johann
von Roland 274
mola (Immoli) 106
ndogermanen 13

ngelheim 93
nnsbruck (Oenopontum) 101 128

Än Friedrich, Herzog zu Hannover

IÄr Bevollmächtigter Napoleons
Iſchon, Eduard F., Beſitzer von Sand
fort 281f
Italien 84 ff
Jütiſche Halbinſel 6

Kalkrieſe 24*Ä Auguſtin 256– Lubbert 271
– von, Familie 266
Karl der Große 29 32ff 56f
Karolingiſche Zeit 27 ff
Karl V 116
Karl Ludwig, Kurfürſt von der Pfalz
288 291 313

Karl Philipp, Sohn des Biſchofs
Ernſt Auguſt 311
Karlsburg 197
Karlſteine 3
Kaſſel 17 155160 208f 227f
Kaſſius, Maire in Quakenbrück 138
Kelten 17 ff (ſ
.

auch Gallier)
Kemper, Franz 256
Kerßenbrock, von 263
Keverberg, Karl Ludwig Wilhelm
Joſef von, Präfekt des Oberems
Departements 139ff 149 151 f 154
157–176 183 193–200 203
229–233
Kimbern 13
Kimbriſche Ä 14

Klarmann, Maire in Bramſche 138
Klauſen 128
Kleine, Maire in Biſſendorf 137
Klein-Fullen 25
Kleinkneten 24
Kleve 140
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Kloppenburg 230

sºrganen bei Rüthen i. W.

Koſel ſ. Covelo
Konſtantin, Kaiſer 26
Kontinentalſperre 138
Korff, von, in Sutthauſen 263
Krebsburg 264

*zºgen, Maire in Neuenkirchen

Kreuznach 93
Krevinghauſen 4

*. Maire in Schledehauſen

Kugelman, Freiherr 114 117
Kuhlen, Lukretia von, vermählt mit
Erdwin von Nagel 283
Kunkenvenne bei Thuine 5
Kuxhaven 178

Ladenburg bei Mannheim 94
Laer 180

Lage, Malteſerordenskommende 212ff
Lagni, Pater, im Gefolge des Biſchofs
ranz Wilhelm 91

Äeiding Halberbe

Landsberg (Landsperg), Dietrich von,Ä im Gefolge des Biſchofs
ranz Wilhelm 91 94 ff 101 104f
108 111 116f
Landsberg a. Lech 100
Langen, Hedwig von, vermählt mit
Gerh. von Nagel 283-Ä Engelbert von 275- Joachim Heinrich von 275
Langobarden 13
Lashorſt, Kreis Lübbecke 25
Latènezeit 16 ff 22
Lauenburg 178
Lausberg, Haupteinnehmer zu Osna
brück 197

zu Haren

º Céſar de, Generalſtabschef

Leeden, Stift 23
Leeſe9 224
Leggius 115
Leibniz 292–307
Leine-Departement 137
Lemförde 224
Lengerich 26 161 182 224f

#t
von, Maire von Glandorf

Lengerke, von, Maire von Laer 231– – Fiskalſachwalter zu Osnabrück
185-
85
Syndikus der Provinzialſtände

1Ä von 259ff
– Gerhard von 267– Johann von 256f 260– Johann Gerhard von 267– Regina Dorothea Margarethe von,
# mit Rud. Chriſt. Lodtmann

Lenthe, Frau von, Hofdame 289
Leontius, Märtyrer 88f
Leopoldo, Principe 124
Lindloh bei Rütenbrock 26
Lingen 5138150f 159ff 170f 182
192 224 230

Lintorf 25
Lippe 34
Lippe-Departement 193 225
Lipper, Clemens, Baumeiſter in Osna
brück 41 f
Lippers, Mitgl. d. Generalrats 142
Liſtrup bei Emsbüren 26
Loccum 9
Lodi 126f
Lodtmann, Juſtus 268– Juſtus Friedrich Auguſt 267f– Rudolf&Ä 267
Loé, Graf von, Präſident des Ge
neralrats 140
London 148
Loretto (Laureta) 84 87 f 90 108
Lorup 11
Lothringen, Karl, Herzog von 98
Loxten 273
Lübbecke 153 202 225
Lübeck 181

Lübſow 23
Lucas, Dominus 121 (ſ

.

Holſten)
Lucksmann, Vollerbe in Hagen 265
Lüdinghauſen, Vollerbe in Weſter
cappeln 279
Ludoviſi, Villa 118120
Ludwig Henrich, Pfalzgraf bei Rhein

zu Simmern) 286

Maas-Departement 177
Macerada 109
Madai, von, Steuerdirektor 191
Madruzzi, éar Emanuel, Biſchof von
Trient 103
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Mailand 87 126
Main 17
Mainz 92f
Malateſta (Ballionus), Biſchof zu
Peſaro, ſpäter

Ä
Äfſſt 110

Malateſta, röm. Kunſtſchriftſteller 121
Malbergen 260 280

"Äus, Bevollmächtigter Jeromes
Malet 176
Malta 117
Mang, Anton und Joh. Chriſtoph,
Baumeiſter 43f 46
Manger, Baumeiſter in Potsdam
4246
Mantua 87 127
Marbod 21 28
Marburg 227
Mar rehenegge 26
St. Maria dell'Anima 121
Maria von Mantua, Gemahlin Herzog
Karl8 II. 127
S. Marino 106
Marklo a. Weſer 38

"ÄFerns
Mitgl. d. Generalrats

Mathias, Principe 124
Mattei, Villa 120
Matrei (Maderen) 128
Mattium 17
Maxentius, Kaiſer 26

"zman, Kurfürſt von Bayern

–rs Oberſtkämmerer des vorigen
– Pater 96f 100ff 115f 123f
126 f– Wilhelm, Sohn des Biſchofs Ernſt
Auguſt 292 ff 313f
Medici, Ferdinand II.,
von Florenz 123f
Medumer Mark 212
Megalithiſche Zeit 2ff
Mehrholz 23
Meinders, Anna Maria, verm. mit

Fann
Heinrich von Waden 276

Meineke, Maire in Gehrde 138
Melegnano (Marignano) 126
Melle 137 f 181 224 226f 230ÄÄ Hermann von 255 262Menſing, Johann, cancellarius Osna
brugensis 91
Meppen 5 161 230

Großherzog

Merlino, Gubernater des Coll in
Loretto 108
Mertens, Chriſtoph Carl, Präſident
d, Generalrats 142
Merzen 189
Meſtre (Maeſtres) 104 127
Meteln 164
Metternich, kurkölniſcher Marſchall
91 f 100 101 f 105–108 116 124
Meuſchen, Anton 261
Meyer, Maire von Eſſen 138
Meyer, Mitgl. d. Generalrats 142
Meyerich 262
Minden i. W. 36 136–139 150
159 161 181 f 185 192 197 A
210 216 223 f 229 f 237 ff
Modena 125
Mola 114
Molenſeten, alte Bauerſchaft 269– Herren von 269–271– Hermann von 269– Rotger von 269– Theodericus von 269– Volemar von 269
Moltke, von, in Wulften 66
Montalivet, Graf, franz. Miniſter d.
Innern 140 164 168 f 175 194
Monte Corona 122
Monte Falco 111
Monteſey (?) 115
Moorbrücken 16 20–23

vºr, kurkölniſcher Agent in Rom
Moranville, Baron von 198
Morſey, von 263
Morſey-Piccard, Auguſt von 264– Franz Auguſt von 264– Julius von 264
Möſer, Joh. Zach, Vater d. Folgen
den 245 ff
Möſer, Juſtus 46 244 ff
Moeſer, Martin, Kapitän 261
Motz, von, Präſident der régence
Rinteln 185
Mühlenkamp, Anna Eliſabeth, Pate
Juſtus Möſers 251
Müller, Maire von Oldendorf 165F 85 ff 96f 128Münchhauſen, Baron von, Großſchah
meiſter d. Malteſerordens 213
Mundelnburg 267
Münnich, N., verm. mit Jobſt von
Roland 274
Münſter 177 182 225
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Münſter, Biſchof von 255
Nünſter Graf, Forſtunterinſpektor in
Osnabrück 218f
– Margarethe von, verm. mit Nic.
Friedr. von Nagel 283
Münſtermann in Düſtrup 271 278

Naarden 224 f.
Nagel, von, Familie 283– Erdwin von 283
– Gerd von 283
– Nicolaus Friedrich von 283
Nahne 3 268
Mapoleon I 134 138 140 161 163
166 177 184 f 207 ff 217 234 245
(vgl. 253)
– Jerome 134 136 185 190 207 ff
217 f 227 234
– Louis 140
Marni 122

Maſſenreith 101
Natrup 204
Nauheim 17
Neapel 84 87 112–117
Nehem, von Landrat 263
Neolithiſche Zeit 8 ff
Neuenburg am Wald 98f
Neuenburger See 16
Neuenkirchen 137 189 225 f
Neumarkt (Neuenmarkh) 102 128
Neuſtadt i. Hann. 224
Nieberg, Maire von Fürſtenau 138
Niemeyer, Maire von Lübbecke 202
Nienberge 181
Nienburg 224

Noale (Novale) 104
Nordſee 1834 37
Nordweſtgermanien 33 ff
Norwegen 6
Nutteln 181

Oberaden 22
Oberg, Bodo von, hannoverſcher Ge
ſandter in Berlin 306 308

Sºland
(Fürſtentum Baireuth) 86

Oberems-Departement 133 138f 141
150f 157 f 162 ff 178 182 184
192f 195 198 212 230 233f
Obereybach, Dorf bei Ellwangen 95
Oberyſſel-Departement 177

Obizo d'Eſte, Biſchof von Modena 125

Hiſt. Mitt. XXXVIII.

Ocker-Departement 136
Offener, von, Generalmajor 275
Oldenburg 633 140 178
Oldendorf 255
Oeſede 266

Osnabrück: Heimatliche Altertums
kunde 1–39; O., der Geburtsort
Juſt. Möſers 244–253; O., nicht -
der Geburtsort der Königin Sophie
Charlotte von Preußen 284–315;
Ritterſitze des Fürſtentums O.
254–283; Stiftskurien in der Stadt
O. 48–63; Verwaltungseinrichtun
gen während der franzöſiſchen Zeit
im Osnabrückiſchen 129–243
Aus der Ueberfülle der Einzel
heiten ſe

i

folgendes beſonders her
vorgehoben:

– Behörden und Verwaltung:
Amtsbefugniſſe der Beamten 156;
Amtstracht 155 f; Arrondiſſements
rat 141 ff

;

Aſylrecht 48; Auffahrt
213ff; Beamte 154; Dienſtſprache
155; Domänen 207 ff

;

Feuerwehr
146; Forſten 218 ff

;
Gefängniſſe

183; Gendarmerie 181 ff; General
rat 141 f 151; Gerichtsweſen 184ff;
Handel und Gewerbe 147 ff

;
HolzÄ 211; Konſkription 201 ff;ontinentalperre 148 f; Leibeigen

ſchaft 188; Magiſtrat 144 ff
;

Marken
210ff; Mühlen 215 f; Munizipal
beamte 166;Ä 142 f;

Münzweſen 231; olizei 177 ff
;

Poſtweſen 223f; Präfekturrat 143;
Requiſitionen 194 f; Säkulariſation
49; Schmuggel 152 f; Steuern 190;
Straßen und Wege 228 ff

.;

Wein
kauf 213 ff- ist um: Biſchof 5

0 64;
Biſchofshof (aulaÄ 50

6083 (= Martinshof); biſchöfliche
Kanzlei 40–47 63f; biſchöfliche
Mühle 50; biſchöfliches Palais 6
1

– Biſchöfe: Beckmann, Joh.
Heinr. 59; Clemens Ä 75;
Erich von Grubenhagen 52; Ernſt
Auguſt I. von Braunſchweig
284–315; Ernſt Auguſt II

.

von
Braunſchweig 248; Franz von
Waldeck 273; Franz Wilhelm 5

5

8
3 84–128 266; Friedrich 268;

Heinrich III. 60 255; Hoet, Johann
271; Höting, Bernhard 6

1 f 767

22
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Johann 255; Itel Friedrich vonÄ 55 61; Karl von
othringen 56 253; Melchers, Paul
59; Philipp 57– Weihbiſchof Karl von Gruben
62 79 158

– Kirchen: Dom 48–78 269 274

manſcher Hof 41; Poggenburg 283;
Pottſchapp (Gerichtsgefängnis) 71
77; Rathaus in derÄ 80;

Schloß 41; StruckmannſcherHof 417
Zuchthaus 40– Verſchiedenes: Adreßbuch
69; Dombrand 49; Franzoſenzeit

299; Herz-Jeſu-Kirche57; Johannis
kirche 48 57 69 78–83 254 269
280; Joſephskirche 57; Katharinen
kirche 5157 f; Marienkirche 51 57f
Marienkapelle 75; Martinskapelle
63; Nicolaikapelle 64 f; Pauts
kapelle 55f
Immunitäten (Freiheiten) 48 ff

;

Obedienzen 70 f; Stiftskurien 4
1

48–83; Vicarien 51–83

129–243; Kanal von O. nach Min
den 229; Löwenpudel 64; Möſer
denkmal 55; Reformation (Bonnus)
58; Pingelküſter 63; ſteinerner Richt
ſtuhl am Domhof 64; Schweden in

O. 5
5

5
9 84; Sperlingsplage 166;

Unruhen 159; Zeitrechnung 299
tbevern 138

thoff, Rittergut 254–267

– Kirchhöfe: Haſefriedhof 64; terkappeln 138 159 226 231

Fºtºs 64; JohannisfriedD

tfriesland 5148
Oſtmann, von, Präfekturrat 150

O

O

Z

tems-Departement 177

O

– öſter: Auguſtiner 5
5
f 60; | Oeſtringen 4

Barfüßer 4856; Benediktinerinnen | Oſtſeeküſte 6 15 21

(Gertrudenberg) 6
1 78; Domini- Oythe 181

kaner 56 60 74; Jeſuiten 55f– Schulen: Prieſterſeminar 6
1

Academie 55 Ä 87 105 127

Gymnaſien 161: Karolinum 55. ff Äe Osnabrücker Familie

O59 72 74; Ratsgymnaſium 65

68f 260f – Katholiſches Lehrer- | – Joh. Heinr, Gograf von Iburg 248
ſeminar 74 ff (Direktoren des Papenburg 153 f 159f 171 230
kathol. Lehrerſeminars 77) – | Paris 157
Domſchule 55 72 74 f (Rektoren | Parma 8

7

125
der Domſchule 72); Schuljungfern | – Fluß 126
am Dom 7

4 Schulen a
n St. Paulſen, H., Erbauer d. biſchöfl. Kanzlei

ohann 72 79f; Schule an St. in Osnabrück 44 46

atharinen 72; Schule a
n St. Paullutius (Paulucci), Franz, Kardi

Marien 72 260 nal 121

– Straßen: Domsfreiheit 48 ff; | – Scipio, Lehrer d. Philoſophie u
.

Domherrenſtraße 69; Domhof50–54 Theologie 120

5
8

64 ff
;

Haſeſtr. 63; Hegerſtr. 63; | Pavia 8
7

127
Hellingſtr. 74; Johan eiheit 50 | Perleberg, Kr. Stade 2

7

83; Krahnſtr. 50; Lortzingſtr. 5067; | Perugia (Peruſia) 8
7

122
Natruperſtr. 3

;

Neuplatz 55; Nico- | Peſaro 107
laiort 64; Pfaffenſtr.8083; Schwe- | Peſtel, Phil. von, Präfekt d. Weſer

Ä “ss 48; Amtshaus 6
5
| PhÄÄ #Ä- g
e

Höſe 48; Amtshaus 6
5 i ilhelm (NUZNUMZU ) EU

67; Bergerhof 55; Dorgeloſcher Hof Ä #sen, rassia
61; Crispinsburg (= Schützenhof) | Piacenza 126
68; Eversburg 68; Freythoff 41; | Pianura 125
Hellingstor 50; Herrenteichsmühle | Piccolomini 107
50216; Hofhaus 53; Marienhoſpital | Pieper, Pfarrer in Osnabrück 184
79; Martiniſchanze 41; Mühlenhof | Pingſtorfer Töpferei 3

3

(des Domkapitels) 7
4

Münſterſcher | Piperno (Pipierno) 114
Hof 417 Nagelſcher Hof 41; Oſt- Pizzighettone (Bizigeton) 127
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ate, Mitgl. d. Generalrats 142
Colon in Malbergen 265
lettenberg, Helene von, verm. mit
Hugo von Dincklage 261 f
Oggenburg =Ä 276 283

oggio (Bogio di Lambertini) 105
ölking, Paſtor und Verwalter des
Gutes Lage 215
ommern 619
ontanus-Brück, verm. mit Friedrich
Balke 264
onte à Siene 123
oppi 87 123
ortmann, Johann, Altermann in
Osnabrück 258
Pothau, Generaldirektor der Poſten
im Kgr. Weſtfalen 223
Pratolino 124
Preußen, Prov. 15 19
Ptolemaeus 33 37

Puzzuolo 116
Pyrenaeiſche Halbinſel 6

Ouaden 38
Quakenbrück 138f 150 f 159 161
165 192 216 230

Rahe, Vollerbe in Powe 279
Rantzau (Ramſauw), von,
Holsatus 108
Rappard, von, Gerichtsdirektor in
Herford 185
Réal, Graf, Staatsrat 163 178
Recanati (Racanati) 109
Rechberg, von 99
Recke, Sophie von der, verm. mit
Hugo von Dincklage d. J. 262
Reelkirchen 255

Regensburg 88 100

#
125

nobilis

Reichmeiſter, von, Familie 277

ste von, Tribunalrichter

– Auguſte von 281
– Ernſt Ludwig von 281
– Gottfried Salomon von 276
– Karl Dietrich von 277 281
– Karl Kaſimir von 281
– Sophie von 281
Reinert, Maire von Iburg 137
Rerenberg 27
Reſtrup 4

Rethen 224
Rheda 194

# 1517 ff 36f 94 177Rheine 224
Rhemen, Theodora von, verm. mit
Joh. Gerh. von Dincklage 262
Riemsloh, Kr. Melle 26
Rieſte 213
Rinteln 136 185 192 210
Rittershaus, Nicolaus, Profeſſor in
Altdorf 294f

"Ä. m Fürſtentum Osnabrück-
Roer-Departement 140
Roland, Gottſchalk von 274-# von 274

– Johann von 273– Joſt von 273– Katharine von, vermählt mit Her
mann von Weſterholt 274
Rom 20f 31 84f 87f 90 109
111–122 178
Römerkriege und römiſche Einflüſſe in
Germanien 20–33
Romeling, Patroclus 256–259
Roſenhagen 205
Roſenheim 87 128
Roſt, Maurus, Abt in Iburg 56
Rothenfelde 230
Rovigo (Ruigo) 105
Rovigo, Herzog von Miniſter der
Generalpolizei in Paris 178
Ruhr 19
Rulle 4

sº Steuerdirektor in Osnabrück1

Rütenbrock 26

0

Saalburg 24
Sachſen 36ff– Prov. 9
Sachſenhagen 225
Saillard, Rodolphe, Unterpräfekt in
Osnabrück 139 175 177
Salzbergen 12
Samer-Mark 212
Sandfort 268–282
Sandrup, Colon in Malbergen 265
Sanguinetto 127
Santerno 106
Sattler, Ä Heinr, Beſitzer vontOſthoff
Savigniano 107

22*
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Scarperia (Scarparia) 124

Sie Baumeiſter in Osnabrück
1

Schapen 224 .#Ä 255Schedele, Johann, Bildhauer 45f
Schelde-Departement 177
Schele, Daniel von 257
Schenberg 101
Schepeler, Friedrich von 267– Gerhard de 267– Johann von 267– Johann Georg von 267
Schildeſche 186
Schilgen, Mitglied des Generalrats
142 210– Maire in Vörden 138
Schinkel 3 49
Schlaph, Chriſtoph, Senator in Os
nabrück 260

Schlaun, Baumeiſter 42
Schlavi (= Tircken) 116
Schledehaus, Wilhelm 256
Schledehauſen 4 137 221 226
Schlupſteine 4
Schmedes, Maire von Vechta 165
Schmid, Cari Friedrich, Regierungs
rat zu Lingen 264# Hannibal 101
S
gemann,

Maire in Osnabrück
1

Schmieſing, von, Unterpräfekt von
Quakenbrück 139
Schnelle, Maler,
Domes 62

Sº Maire von Wildeshauſen1

Schorlemmer, Joh. Wilh, Gograf
248# Friedensrichter 202
Schuckmann, Joh, Bürgermeiſter in
Osnabrück 260

Sº
Generalinſpektor der Domänen

Reſtaurator des

Schulze, Generalpolizeikommiſſar 147
178 180

Schwalenberg 255
Schwarzenberg, Domänenrezeptor in
Rinteln 210
Schweden 619
Schweiz 17
Schwengel 256 Eberhard 256 ff– Heinrich, Ratsherr in Osnabrück
256 258 ff

Schwengel, Heinrich, Rektor in Osna
brück 258

– dann
Gildemeiſter in Osnabrück

– – Werkmeiſter zu St. Marien 258
Schwenke, Iſabella von, verm. mit
Gottſchalk von Roland 274
Seling, Kaplan, bekannt durch die von

F
begonnene Mäßigkeitsbewegung

Senogallia 107
Sermoneta (Sarmoneta) 114
Septimius Severus 25
Serravalle 109
Servius Tullius 30
Sicilien 115
Sieg 19
Siena 124

Silveſter Pietra, Sancta, Pater in
Loretto 108

Sºn Juſtizminiſter 154 156 1811Ä Amt Baden 94
Sittichauſen, Adrian von, Junker 92
103 126

Skidroburg 29f
Sögel 26
Solms, Grafen 263
Sophie, Gem. Ernſt Auguſts, Biſchofs
von Osnabrück 284 288 ff 297 f
Z03 305 307 313

Sophia Amalia, Königin von Däne
mark 285

Sophie Charlotte, erſte Königin von
Preußen 284–315
Sophie Dorothea, Tochter K.rfürſt
Georgs I. von Hannover 305313
Spahn 26
Sparenberg, von 255 266
Spoleto 87 111 122
Sprenger, Steuerinſpektor in Osna
brück 192
Stade 36
Stael, von 263
Stahmer, Ernſt, Kommerzienrat 265
Stein, Freiherr vom und zum 161
Steinburg 262
Steinfurt, von, Herren 66
Steinhaus, Sophie, verm. mit Her
mann Heuſchen 255 ff
Steinzeit 2 ff

Sie Steuerdirektor in Osnabrück
Sterzing (Storzin) 87 101 128
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Stork, Heinrich, Bürgermeiſter in Os
nabrück 266
Stravius, Laurentius, im Gefolge d.

Fºss Franz Wilhelm 91 107 f.
Stricksbura 264

Stroden,
j
Bramſche 255

Strothmanns Kotten in Düſtrup 279
Struckmann, Präfekturrat 170 175

*#
H. D. 136 138 148 152 163
-
# Carl Bertram 59 311– Joh. Eberhard 310–313
Suddendarp, Vollerbe in Vehrte 278
SUeven 1728
Sulingen 224
Sulze, Caſpar 255
Surbold 5

Sutthauſen 280

Tacitus 15 ff 21 24 28 34 36f
Tecklenburg 161 263f
Tegernbach 97
Tento, Johanna, verm. mit Julius
von Morſey-Piccard 264
Terentius, Pater 121
Terni 111 122
Terracina ad mare 114
Terweere 180

Teutoburger Wald 182434
Theano 117
Theſing, Maire in Diſſen 137
Thomas de Aquino 114
Thomas, payeur 172
Thorbeck, AÄ des Bürgermeiſtersvon Osnabrück 147 170 172f
Thorbecke, Margarethe Eliſabeth, verm.

# Joh. Gerhard von Lengerken
Thüringen 617
Tiberius 22 24
Tilſiter Friede 134
Tivoli 119
Tolentino 87 109
Toleto, Don 116
Toskana, Großherzogtum 178
Trajan 25
Travemünde 178
Trient 87 97 102 127f
Truchſeß, Wunibalt, Graf 91 ff 110

ÄusſeeranerInnens)
Türken 116

Twickel, Helene Ludovika von, verm.
mit Franz Auguſt von Morſey
Piccard 264

Uccellatojo 124
Uechte 159
Ueffeln 4 138 189 219 221
Ulm 87 95

St. Ulrich 96
Untermaas-Departement 139
Uenzen 224
Urban VIII., Papſt 88 112 119
Utricoli 122

Valay (= Vallembroſa ?) 123
Valens 25
Valle Montone 118
Vandamme 160
Varel 178
VarUs 24
Vaticanus 121
Vechta 161

Vºmp, Mitgl. d. Generalrats
Vehrter Bruch 4
Veletri 114
Venedig 87 104 111 125 127– Doge von 104 f– Georgenkloſter in 104– Juden in 105– Kapuzinerkirche in 104
– wº zum weißen, Wirtshaus in
– S. Marco in 104
– Murano, Inſel in 104
Venne 159f
Verheiden, Oswald 256f 260
Verona 127
Versmold 138 148 186 217 222
Veſpaſian 26
Veſuv 85 116
Vezin, Mitgl. d. Juſtizkanzlei in Os
nabrück 185
Vienne-Departement 78
Viſſelhövede 224
Vitzthum, Charlotte Ottilie, Freifrau
von V. zu Eckſtädt, verm mit K.
Dietr. von Reichmeiſter 277
Vliſſingen 180
Vlotho 186

"Ä von, Schwiegerſohn J. Möſers
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Vörden 2., 138 Weſer-Departement 133 136 ff 149
Voß, von, Oberforſtmeiſter in Diep- 178 185f 191 196216 228f 233
holz 218 Weſſel, Georg Gerhard, Bildhauer in– Jodokus 260
Voxtrup 260 269 275 f 283

Waden, Anna Charlotte von, verm.

Ä Gottfr. Sal. v. Reichmeiſter6

– Joh. Heinr. d. Ä. und J. von
275

Wall (Waal, Wahll, Walius), Graf
von dem 98
Warnecke, Maire von Buer 137
Warner, Vollerbe in Biſſendorf 279"F Erneſt Benno von 97

– Ferdinand Laurentius von 91
93–97 100
– Franz Wilhelm von, Biſchof von
Osnabrück 55 83 84–128 266
– Max von 96
Wedekind, Maire in Melle 137– Juſtus 264
Wedel 214
Wehden, Kr. Lehe 27
Wehrkamp (= Veerkamp 142 ?) 138– Regina Eliſabeth, verm. mit Gerh.
von Lengerken 267

–Ähard
Altermann in Osnabrück

Weichs (Weix), von, Ferdinand und
Gaudentz, Junker im Gefolge des
Biſchofs Franz Wilhelm 8991 94ff

104 107 f 111 116f 121 f
O

Weizenbeek, Maximilianus 91 93 107
108 119 121

Welmig, Colon in Laer 265
Welſer, Truchſeß des Kurfürſten
Maximilian von Bayern 98
Werra-Departement 136
Werther 186
Weſel 198 231
Weſelau, Charlotte Dorothea, verm.

# Joh. Heinr. von Waden d. J.
Weſer 173437

Osnabrück 45
Weſtems-Departement 177
Weſterholt, Antonie von, verm. mitÄ von Langen 275– Eliſabeth Maria, Aebtiſſin zu
Gravenhorſt 275– Franz Wilhelm von 275– Hermann von 274
Weſtermark 212

Weſteroldendorf 159f
Weſtfalen 6 13 18 20 22– Königreich 133 ff 138 177 184 198
201 208 217 220–223 226 ff 231 ff
Wetterau 6
Weymann, Vollerbe zu Linen (Kſp.

Schledehauſen) 279
Widukind 38f (vgl. 27)

"Äm VI., Landgraf zu Heſſen
Wimmer bei Lintorf 25Ä von, Generalinſpektor
de: Domänen 218
Wiswiler, Junker im Gefolge desÄ Franz Wilhelm 91Wittekindsburgen 27
Wittenburg 198
Wittlage 26 210 221
Witzleben, von, Generaldirektor d

e
r

Domänen 210 218
Wöbbeking, Baumeiſter in Osnabrück
41

Wolkenſtein, Graf von 102
Worms 8

7 92f
Wulffen, Balthaſar von 275– Margarethe von, vermählt mit
Hermann von Weſterholt 275
Wupper 1
9

E

A)ſſel-Departement 177

Zambeccari, Signor 125
olner, Freiherr 114 116f
yderſee-Departement 177
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